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E.  Perdelwitz,  Die  Mysterienreligion  u.  d.  Problem  d.  I.  Petrusbriefes     1 

Tor  wort 

Durch  die  eindring-enden  Untersuchungen  von  Dieterich, 

"Wendland,  Reitzenstein,  Cumont  u.  a.  über  den  Hellenismus 
und  die  hellenistischen  Mysterienreligionen,  die  uns  die  letzten 
Jahre  gebracht  haben,  sind  der  religionswissenschaftlichen 
Forschung  so  viel  neue  Wege  und  Ziele  gewiesen  worden,  daß 
sie  eine  geraume  Zeit  gebrauchen  wird,  ehe  sie  die  Fülle  des 
auf  sie  eindringenden  Materials  geprüft,  und  die  Beziehungen 
zu  den  religiösen  Anschauungen  der  nt.  Schriftsteller  fest- 

gestellt haben  wird.  Es  ist  nun  aber  interessant,  das  Ver- 
halten der  theologischen  Kreise  gegenüber  diesen  neuesten 

Forschungen  und  Fragestellungen  der  Philologen  zu  beobachten. 
Während  die  einen  jede  etwa  mögliche  Beeinflussung  nt. 
Schriften  durch  außerjüdische  Gedankenkreise  a  limine  ab- 

lehnen, und  höchstens  von  parallelen  Entwicklungen  reden, 
gestehen  andere  solche  gegenseitigen  Beziehungen  zwar  zu, 
verwahren  sich  aber  entschieden  gegen  die  von  mancher  Seite 
daraus  gezogenen  Folgerungen,  daß  das  Christentum,  besonders 
das  des  Paulus  und  des  Johannes  Synkretismus  sei,  und  be- 

schränken diese  Beeinflussungen  nur  auf  die  äußeren  Formen ; 
die  Dritten  endlich  sind  wieder  nur  zu  leicht  geneigt,  jede 
neue  religionsgeschichtliche  Hypothese  sofort  als  gesichertes 
Ergebnis  anzunehmen,  und  die  ganze  Geistesarbeit  der  nt. 
Schriftsteller  nach  der  Art  einzuschätzen,  wie  ein  Gelehrter 
es  vor  kurzem  in  einem  Vortrag  mit  der  Arbeit  Vergils  getan 
hat,  daß  man  ihn  förmlich  sitzen  sehe,  wie  er  die  verschiedenen 
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2  Kichard  Perdelwitz 

Farbentöpfchen  vor  sich  habe,  und  bald  in  dieses,  bald  in 
jenes  mit  seinem  Pinsel  tauche,  um  seine  Dichtungen  fertig 
zu  stellen,  denn  Dichten  bedeute  für  ihn  eine  Arbeit.  Mag 
man  die  Entstehung  der  nt.  Schriften  noch  so  menschlich  be- 

urteilen, so  sollte  uns  doch  schon  die  Achtung  vor  der  eigenen 
Geistesarbeit  verbieten,  an  eine  derartige  Mosaikarbeit  zu 

denken,  wie  sie  einzelne  religionsgeschichtliche  Stürmer  be- 
haupten. 

Aber  auch  unter  den  Theologen,  die  durchaus  Verständnis 
für  die  Forschungen  und  Forderungen  der  Religionsgeschichte 

haben,  werden  Stimmen  laut,  die  das  Herübergreifen  philo- 
logischer Untersuchungen  auf  die  eigentliche  Domäne  der 

Theologen  nicht  gerade  mit  großer  Freude  begrüßen.  Reitzen- 
stein  muß  sich  gleich  in  den  ersten  Sätzen  seiner  neuesten 

Schrift  ̂   entschieden  „gegen  eine  Vorstellung  verteidigen,  die 
zurzeit  in  Wort  und  Schrift  von  hervorragenden  Theologen 

erweckt  wird,  daß  der  Philologe  als  Unberechtigter,  gewisser- 
maßen als  Einbrecher,  in  ein  fremdes  Gebiet  dringt,  wenn  er 

Fragen  streift,  die  von  dem  Theologen  auch  behandelt  werden 

und  behandelt  werden  müssen". 
Ich  glaube  nicht,  daß  irgendwelche  Befürchtungen  entstehen 

dürfen,  solange  alle  die  mit  den  philologischen  Forschungen 
zusammenhängenden  theologischen  Probleme  in  derartig  maß- 

voller und  vornehmer  Weise  behandelt  werden,  wie  es  von 

den  oben  genannten  Philologen  ohne  Ausnahme  geschieht.  — 
Im  Gegenteil !  Wir  Theologen  sollten  gerade  der  sorgfältigen 
und  oft  so  schwierigen  Kleinarbeit  solcher  ]\Iänner  aufrichtige 
Dankbarkeit  zollen,  die,  ihrem  historischen  Gewissen  folgend, 
Stein  auf  Stein  aus  dem  literarischen  Schutt  und  Staub  ver- 

gangener Jahrhunderte  herausgraben,  nur  bei  ganz  besonders 
auffälligen  Erscheinungen  ein  Wort  über  diese  oder  jene 
Ähnlichkeit  mit  dem  Baumaterial  der  nt.  Schriftsteller  äußern, 

und  es  im  übrigen  gern  den  Theologen  überlassen,  die  Unter- 
suchungen darüber  anzustellen,  ob  und  welche  von  diesen 

Steinen   die  gleiche  Form  und  den  gleichen  Herstellungsort 

'  Die  hellenistischen  Mysterienreligionen,  ihre   Grundgedanken   und 

"Wirkungen  (Leipzig/Berlin  1910). 
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verraten,  wie  die  Bausteine,  aus  denen  das  religiöse  Lehr- 
gebäude des  N.  T.  entstanden  ist. 

Aber  daraus  erwächst  auch  die  Pflicht  für  die  Theologen, 
nun  mit  in  den  Kreis  dieser  Arbeit  einzutreten.  Es  wird 

auch  hier,  wie  bei  jedem  neuen  Arbeitsgebiet  ohne  mancherlei 
Fehlgriife  nicht  abgehen,  aber  Reitzenstein  hat  recht,  wenn 

er  schreibt^:  „Das  Ziel  ist  lockend  genug,  auch  tastende  Ver- 
suche zu  rechtfertigen ;  es  kommt  zunächst  weit  mehr  auf  ein 

richtiges  Stellen  der  Fragen,  als  auf  eine  abschließende 

Antwort  an". 
Unter  dem  Gesichtspunkt  solcher  tastenden  Versuche 

wollen  die  nachstehenden  Untersuchungen  beurteilt  sein.  Daß 

sie  trotz  C.  Clemens  instruktivem  Werk-  nicht  überflüssig 
sind,  und  daß  sie  vielleicht  manche  neuen  Gesichtspunkte 
bringen,  mögen  sie  selbst  erweisen.  Gerade  jetzt  scheint  mir 
der  Zeitpunkt  gekommen  zu  sein,  um  unter  Benutzung  des 
bisher  zugänglich  gemachten  Materials  mit  der  Untersuchung 
bestimmter  Einzelscliriften  zu  beginnen,  um  an  ihnen  das 

Richtige  oder  das  Verkehrte  der  religionsgeschichtlichen  Me- 
thode zu  erweisen.  Es  kommt  m.  E.  nicht  so  darauf  an,  an 

einzelnen  Stellen  des  N.  T.  diese  oder  jene  außerjüdischen 
Einflüsse  zu  vermuten  und  festzustellen,  sondern  das  Thema 
muß  vielmehr  so  gestellt  werden,  an  einem  in  einen  engen 
Rahmen  gefaßten  Bild  den  Nachweis  zu  versuchen,  wie  die 
ganze  Gruppierung  und  Farbenmischung  dieses  Bildes  so 
eigenartig  ist,  daß  wir  sie  nur  recht  verstehen  können,  wenn 
wir  das  ganze  Bild  in  einer  bestimmten  religionsgeschicht- 

lichen Beleuchtung  sehen.  Welche  methodologischen  Grund- 
sätze wir  dabei  zu  befolgen  denken,  werden  wir  im  Eingang 

des  zweiten  Teils  unserer  Untersuchungen  erörtern. 
Ein  kurzes  Wort  muß  hier  noch  gesagt  werden  über  die 

Wahl  des  Gegenstandes  und  den  Gang  der  Untersuchungen. 
Wenn  es  gelingt,  den  literarischen  Charakter  einer  nt. 

Schrift  als  einen  solchen  festzustellen,  daß  er  besonders  ge- 
eignet erscheint,  aus  dem  Milieu  einer  bestimmten  Zeit  und 

einer  bestimmten  Umgebung  verstanden  zu   werden,  so  ist 
1  AaO.  47. 

^  C.  Giemen,  Eeligionsgeschichtliche  Erklärung  des  N.  T.  (Gießen  lü09). 

1* 
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damit  ein  gewisses  Fundament  geschaffen,  auf  welches  die 
eigentlichen  religionsgeschiclitlichen  Untersuchungen  aufgebaut 
w^erden  können.  Diese  Möglichkeit  scheint  mir  nun  gerade 
bei  dem  I.  Petrusbrief  gegeben,  und  ich  darf  versichern,  daß 
die  Lösung  des  literarischen  Problems  die  Frage  gewesen  ist, 
die  mich  zunächst  beschäftigt  hat,  und  daß  alle  die  Fragen 

und  etwaigen  Folgerungen,  wie  sie  der  zweite  Teil  der  Unter- 
suchungen behandeln  soll,  mir  erst  später  entgegengetreten 

sind.  Ich  halte  mich  zu  dieser  Feststellung  für  verpflichtet, 
um  nicht  den  Anschein  zu  erwecken,  als  ob  ich  einer  Idee  zu 
Liebe  irgendwelche  konstruktiven  Versuche  unternommen  hätte. 
Damit  ist  auch  der  Gang  der  Untersuchungen  in  seinen 
Hauptzügen  festgestellt.  Wir  suchen  zunächst  in  einem 
ersten  Teil  das  literarische  Problem  des  T.  Petrusbriefes  zu 

lösen,  um  uns  dann  im  zweiten  Teil  mit  dem  religionsgeschiclit- 
lichen Problem  zu  beschäftigen  und  zum  Schluß  kurz  auf  die 

Verfasserfrage  und  die  Zeit  der  Abfassung  unserer  Schrift 
einzugehen. 



Die  Mysterienreligion  und  das  Problem  des  I.  Petrusbriefes 

Erster  Teil 

Das  literarische  Problem 

Der  I.  Petrusbrief  gehört  zu  den  Schriften  des  N.  T., 
deren  Scliwierigkeiten  allen  bisherigen  Erklärungen  gespottet 
haben.  Mag  man  mit  B.  Weiß,  Zahn,  Barth,  Kühl,  Usteri  u.  a. 
an  der  Verfasserschaft  des  Petrus  festhalten,  oder  mag  man 
mit  Harnack,  Jülicher,  Gunkel,  Hausrath,  Völter  u.  a.  den  Brief 
in  das  zweite  Jahrhundert  setzen,  mag  man  judenchristliche 
oder  heidenchristliche  Leser  annehmen,  eine  wirklich  be- 

friedigende Lösung  aller  der  Probleme,  die  uns  an  unserem 
Brief  so  zahlreich  entgegentreten,  ist  bisher  noch  nicht  ge- 

funden worden.  Für  die  Vertreter  der  Echtheit  unseres  Briefes 
erhebt  sich  sofort  die  Frage,  ob  der  Brief  als  vorpaulinisch 
oder  z.  Z.  der  Wirksamkeit  des  Paulus  angesetzt  werden  muß? 
Behauptet  man  seine  vorpaulinische  Entstehung,  so  trifft 

Jülichers  Einwand  zu,  daß  es  dann  um  die  gerühmte  Selb- 
ständigkeit des  Paulus,  von  der  er  Galat.  I  so  entschieden  zu 

reden  weiß,  sehr  fraglich  bestellt  sei ;  setzt  man  den  Brief  in 
die  Zeit  nach  dem  Apostelkonzil,  so  begreift  man  erst  recht 
nicht,  an  welche  Gemeinden  auf  dem  eigentlichen  Missionsfeld 
des  Paulus  denn  das  Schreiben  gerichtet  sein  solle,  besonders 
wenn  die  Galat.  II  7 — 10  getroffenen  Abmachungen  zu  Recht 
bestanden,  und  welch  eine  Veranlassung  denn  vorgelegen  habe, 
daß  Petrus  durch  Vermittlung  des  Silvanus  urbi  et  orbi  die 
Rechtgläubigkeit  des  Paulus  attestieren  soll?  Die  zweite 

Schwierigkeit,  die  es  für  die  Vertreter  der  Echtheit  zu  über- 
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winden  gilt,  ruht  in  der  Erwägung,  daß  „die  ganze  Vorstellung, 

den  Fisch  er apostel  zum  griechischen  Schriftsteller  zu  machen, 

und  ihm  einen  griechisch  geschriebenen  Brief  beizulegen,  ge- 

schichtswidrig  ist"  \  Jülicher  ̂   hat  auf  das  flüssige ,  sogar 
weniger  als  bei  Paulus  hebraisierende  Griechisch  unseres  Briefes 

hingewiesen,  und  daran  die  Frage  geknüpft,  ob  man  das  dem 
Petrus  zutrauen  dürfe,  der  doch  nach  den  Angaben  des  Papias 

auf  griechischem  Boden  eines  Dolmetschers  in  der  Person  des 

Markus  bedurfte,  und  ob  es  wahrscheinlich  sei,  daß  der 
Palästinenser  Petrus  das  A.  T.  so  wie  es  hier  geschehe,  einfach 

nach  der  LXX  zitiere  ?  Zahn  sucht  dieser  Schwierigkeit  mit 

der  Annahme  zu  begegnen,  daß  Silvanus  an  der  Abfassung 
des  Briefes  einen  innerlichen  und  erheblichen  Anteil  gehabt 

habe.  „Es  sollte  ein  Brief  des  Petrus  sein,  und  ist  ein  solcher, 
doch  aber  mit  der  Einschränkung,  daß  Petrus  dem  Silvanus 

die  Abfassung  desselben  überlassen  hat,  weil  er  diesen  für 

geeigneter  als  sich  selbst,  und  überhaupt  vor  anderen  für  den 

geeigneten  Mann  hielt,  die  Gedanken  und  Empfindungen,  welche 
den  Petrus  den  Gemeinden  Kleinasiens  gegenüber  beseelten, 
in  eine  diesen  verständliche  und  zu  Herzen  gehende  Form  zu 

bringen"  ̂   Dann  aber  wäre  der  Name  des  Petrus  doch  eigent- 

lich nur  eine  falsche  Etikettierung,  und  Holtzmanns  *,  v.Sodens  ̂  
und  Usteris*'  Annahme  träfe  zu,  daß  Silvanus  überhaupt  als 
der  Verfasser  des  Briefes  zu  betrachten  sei.  Gegen  eine  solche 

Annahme  wendet  sich  Kühl  sehr  energisch':  Nimmermehr 
hätte  das  durch  Anwendung  einer  Phrase  ausgedrückt  werden 

können,  die  allgemein  gangbar  war  zur  Bezeichnung  des  Brief- 
überbringers ;  Silvanus  sei  vielleicht  der  Konzipient  des  Briefes 

gewesen,  doch  habe  auch  die  Anschauung  ihre  Berechtigung, 

daß  Markus,  wie  auch  sonst,  der  Dolmetscher  des  Petrus  ge- 
wesen sei. 

"Wenn  deshalb  eine  große  Anzahl  Gelehrter  die  Verfasser- 
schaft des  Petrus  bestreitet,   und   den  Brief  in   das  zweite 

»  Hausrath,  Jesus  und  die  nt.  Schriftsteller  228. 
2  Einleitung  i.  d.  N.  T.  133.  *  Einleitung  i.  d.  N.  T.  II  11. 
*  Einleitung  i.  d.  N.  T.  522.  ^  Haudkomm.  z.  N.  T.  III  117. 
®  Komment,  z.  I.  Petrusbrief  341. 

'  Meyers  Kommentar  z.  N.  T.  6.  Aufl.  S.  55. 
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Jahrhundert  setzt,  so  erscheinen  ihre  Gründe  gewiß  ein- 
leuchtend ;  aber  dann  galt  es  wieder  die  Frage  zu  beantworten, 

welchen  Zweck  denn  nun  eigentlich  unser  Brief  verfolgen 
solle?  Warum  hat  ein  Anhänger  der  Paulinischen  Schule 
sein  Werk  dem  Judenapostel  Petrus  zugeschrieben?  Warum 
läßt  er  Gedanken  und  Worte  des  Apostel  Paulus  durch  den 
Apostel  Petrus  vortragen?  Auf  diese  unabweisbaren  Fragen 
scheint  es  nur  eine  befriedigende  Antwort  zu  geben,  die  s.  Z. 
von  den  Tübingern  aufgestellte  und  noch  zuletzt  von  Hausrath 
vertretene  Hypothese  ̂   daß  der  Verfasser,  ähnlich  wie  der 
Apostelgeschichtsschreiber  diese  Paulinischen  Gedanken  darum 
durch  Petrus  vortragen  läßt,  um  die  Briefe,  aus  denen  sie 
stammen,  auch  den  Anhängern  des  Judenapostels  zu  empfehlen, 
und  die  Judaisten  mit  dieser  Theologie  auszusöhnen.  Das 
aber  heißt  doch,  den  Verfasser  einen  Kampf  mit  Windmühlen 
vollführen  lassen. 

Zahn  2  weist  treifend  darauf  hin,  wie  eine,  von  einem 
Pauliner  verfaßte,  für  Petriner  berechnete  Apologie  des  Pauli- 

nismus, und  zwar  aus  der  Zeit  der  Trajanischen  Christen- 
verfolgung etwas  höchst  Überflüssiges  gewesen  wäre  zu  einer 

Zeit,  wo  PI.  und  Pt.  im  allgemeinen  Bewußtsein  der  Kirche 
als  ein  völlig  einiges  Brüderpaar  angesehen  wurden  (Clem. 
I.  Kor.  V  47;  Ign.  Rom.  IX),  und  daß  eine  solche  Apologie 
vielleicht  den  Judenchristen  Palästinas,  aber  gewiß  nicht  den 

durch  Paulus  und  seine  Gehilfen  gestifteten  Gemeinden  Klein- 
asiens nötig  gewesen  wäre. 

Dazu  kommt  m.  E.  noch  eine  andere  Überlegung,  daß 
nämlich,  wenn  die  Auffassung  Hausraths  zutreffend  wäre,  der 
Verfasser  des  Briefes  es  außerordentlich  geschickt  verstanden 
haben  müßte,  seinen  eigentlichen  Zweck  zu  verschleiern,  denn 
gerade  die  prinzipiellen  Streitfragen  zwischen  Judenchristen 
und  Heidenchristen  werden  überhaupt  nicht  erwähnt.  Es 
bleibt  doch  nur  die  doppelte  Möglichkeit :  entweder  bestanden 
die  Gegensätze,  wie  sie  einst  zu  der  Zeit  des  Apostelkonzils 
die  Gemüter  erregten,  noch  fort,  wenn  sie  vielleicht  auch  die 
alte  Schärfe  und  Heftigkeit  verloren  hatten  —  dann  aber 

1  S.  228.  2  s_  29. 
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sollte  man  doch  von  einem  Schriftsteller,  der  mit  ausgesprochen 

unionistischer  Tendenz  schreibt,  erwarten,  daß  er  irgendwie, 

wenn  auch  zart  und  vorsichtig  auf  diese  Fragen  eingeht; 

0(ier  —  und  das  erscheint  doch  w^ohl  als  das  Natürlichste  — 

die  einstigen  Gegensätze  bestanden  im  allgemeinen  Bewußtsein 

der  Kirche  überhaupt  nicht  mehr;  man  hatte  aus  den  Ver- 

folgungen gelernt,  sich  mehr  auf  das  Gemeinsame  zu  besinnen 

und  praktische  Arbeit  zu  treiben;  geradezu  widersinnig  aber 
wäre  doch  ein  solcher  Streit  zu  einer  Zeit  gewesen,  in  welcher 

der  christlichen  Kirche  eine  Zusammenfassung  aller  Kräfte 

dringend  nötig  war,  nämlich  in  der  Zeit  der  Trajanischen 

Verfolgungen,  die  doch  von  Hausrath  als  zeitgeschichtlicher 

Hintergrund  für  unseren  Brief  angenommen  werden.  Damit 

aber  schwindet  die  Veranlassung  zu  einem  solchen  Unions- 
schreiben. 

Wenn  Hausrath  unseren  Brief  auf  den  Ton  gestimmt 

findet  1;  „Was  zankt  ihr  euch,  da  eure  Stifter  sich  doch  ver- 

trugen", so  fehlt  an  diesem  Gedanken  nur  eins,  und  gerade 
das  Wichtigste,  nämlich  der  Nachweis,  daß  die  Gemeinden, 

an  welche  der  Brief  gerichtet  ist,  sich  wirklich  über  solche 

grundlegenden  Fragen  „gezankt"  hätten.  Gewiß,  Zwistigkeiten 
und  Zänkereien  sind  auch  in  den  Gemeinden,  an  welche  der 

Brief  sich  w^endet,  an  der  Tagesordnung  gewesen;  aber  diese 

„Zänkereien"  haben  sich  nicht  um  die  prinzipiellen  Fragen 

„Gesetz"  und  „Evangelium"  gedreht  —  jedenfalls  wird  man 
das  aus  dem  Brief  selbst  niemals  erschließen  können;  nur 

unter  dieser  Voraussetzung  aber  wäre  die  Entstehung  unseres 

Schreibens  im  Sinne  von  Hausraths  Hypothese  zu  begreifen. 

Genau  ebenso  verwickelt  liegt  das  Problem,  Avenn  man 

die  Frage  zu  beantw^orten  sucht,  ob  denn  der  Brief  juden- 
christliche oder  heidenchristliche  Leser  voraussetze?  Auch 

die  Vertreter  der  Echtheit  unseres  Briefes  scheiden  sich  in 

zwei  getrennte  Heerlager,  w^enn  es  sich  um  diese  Frage  handelt. 
B.  Weiß  hat  für  seine  immer  wieder  vorgetragene,  und  immer 

wieder  mit  neuen  Gründen  beleuchtete  judenchristliche  Hypo- 
these in  Kühl  einen  überzeugten  Vertreter  gefunden,  der  als 

Briefempfänger  judenchristliche  Gemeinden  annimmt,  die  noch 
'  S.  229. 
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nicht  ganz  herausgetreten  sind  aus  dem  Verband  mit  der 

ungläubigen  Judenschaft,  von  der  sie  nun  am  meisten  Spott 

und  Hohn  zu  ertragen  haben  i;  genau  mit  derselben  Ent- 

schiedenheit vertreten  Jülicher,  Zahn,  Gunkel,  Usteri,  Haus- 

rath,  Barth,  v.  Soden  u.  a.  den  entgegengesetzten  Standpunkt 
der  Annahme  heidenchristlicher  Leser,  und  jede  Partei  weiß 

für  ihre  Hypothese  eine  Reihe  einleuchtender  Gründe  anzu- 
führen, so  daß  man  unwillkürlich  fragt,  woran  es  denn  liege, 

daß  bei  unserem  Schreiben  ähnlich  wie  bei  der  Frage  nach 

den  Lesern  des  Hebräerbriefes  so  schwer  eine  Einigung  er- 
zielt werden  kann  ?  Es  will  mir  scheinen,  um  einen  Teil  des 

Resultats  schon  hier  kurz  anzudeuten,  daß  der  Grund  für  alle 

solche  unbefriedigenden  Lösungen  darin  zu  suchen  ist,  weil 
man  den  literarischen  Charakter  des  I.  Petrusbriefes  nicht 

richtig  erkannt  hat.  Völter  hat  m.  E.  darin  das  Richtige  ge- 

troffen, wenn  er  behauptet  -,  daß  der  Brief  eine  Maske  trage, 
die  sein  wahres  Angesicht  entstelle  und  verhülle;  freilich  wird 

die  Art,  in  welcher  Völter  diese  Maske  zu  heben  versucht, 

auch  bei  radikalen  Kritikern  wenig  oder  gar  keine  Gegen- 
liebe finden;  eine  genauere  Darlegung  seines  eigenartigen 

Versuchs,  die  Frage  zu  lösen,  wird  das  Urteil  bestätigen. 

Auch  Völter  erkennt  das  Problem  in  seinem  ganzen  Um- 

fang, das  darin  liegt,  einen  von  Paulinischen  Gedanken  ab- 
hängigen Brief  entweder  von  Petrus  selbst  oder  einem  seiner 

Schüler  verfaßt  sein  zu  lassen,  und  wie  dies  Problem  noch 

verschärft  wird,  wenn  dieser,  Paulinische  Gedanken  enthaltende 
Brief  eines  Petriners  sich  an  heidenchristliche  Gemeinden  auf 

dem  eigentlichen  Missionsfeld  des  Paulus  wenden  soll.  Der 
Brief  muß  also  ursprünglich  ganz  anders  ausgesehen  haben, 

und  alle  die  Stellen,  aus  denen  vornehmlich  sein  Paulinischer 
Charakter  abgeleitet  wird,  sind  interpoliert  (S.  2).  So  beginnt 

denn  Völter  seine  Untersuchungen  mit  der  Stelle  II  1 — 10. 
Im  Gegensatz  zu  der  hergebrachten  Erklärung  bezieht  er  den 
Ausdruck  von  dem  auserwählten,  in  Sion  mit  Ehren  gelegten 
Eckstein  nicht  auf  Christus,  sondern  auf  das  neue  Gottesvolk 

^  Meyers  Kommentar  31. 
ä  D.  Völter,  Der  erste  Petrnsbrief.  Seine  Entstehung  und  Stellung 

in  der  Geschichte  des  Urchristentums,  Straliburg  1906. 
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der  Gläubigen.  Der  Hauptgedanke  in  II  5  sei  die  Mahnung 
zum  Aufbau  des  geistigen  Hauses,  und  dieser  Hauptgedanke 

solle  in  II  6  begründet  werden,  also  könne  der  Ausdruck  nicht 
auf  Christus  bezogen  werden.  Die  Gläubigen  sind  nun  nach 

II  9,  10  von  Gott  aus  der  Finsternis  zum  Licht  berufen,  dem- 
nach sind  die  Leser  des  Briefes  Gläubige  aus  den  Heiden, 

und  die  Ungläubigen  sind  die  Juden.  Die  Stelle  Psalm  118, 22 
ist  also  dem  sonstigen  christlichen  Gebrauch  entgegen  nicht 
auf  Christus,  sondern  auf  das  neue,  aus  den  Heiden  gewonnene 
(jottesvolk  zu  beziehen.  Wie  aber  ist  es  dann  mit  der  Stelle 

II  4,  wo  der  Stein  doch  offenbar  Christus  ist?  Die  Worte 

II  4  b  sind  interpoliert,  weil  hier  sowohl  von  dem  Zitat  aus 

Psalm  118,  22  als  von  dem  Zitat  aus  Jes.  XXVIII  16  schon 

im  voraus,  d.  h.  lange,  ehe  sie  in  II  6,  7  angeführt  und  ver- 
wendet werden,  Gebrauch  gemacht  wird.  Dann  aber  drängt 

sich  die  Vermutung  auf,  daß  auch  die  Worte  in  II  5  öia 

'L]oov  Xqigtov  eine  tendenziöse  Zutat  sind,  da  sie  völlig  über- 
flüssig erscheinen,  denn  die  geistigen  Opfer,  welche  die  heilige 

Priesterschaft  darbringt,  sind  Gott  nicht  wohlgefällig  durch 

Jesus  Christus,  sondern  einfach,  weil  es  geistige  sind. 

In  den  nun  folgenden  Ermahnungen  II  11—20  ist  von 
Christus  überhaupt  nicht  die  Rede,  die  Leser  werden  vielmehr 

einfach  als  d-eoü  öoüXoi  bezeichnet  (11 16),  und  darum  muß  auch 

II  21—25,  wo  Christus  deutlich  als  Heilsmittler  und  Versöhner 

vorgestellt  wird,  Interpolation  sein,  denn  inmitten  einer  speziell 

an  das  Gesinde  gerichteten  Mahnung  haben  die  Worte  eine 

wenig  passende  Stellung.  Nun  folgt  III  13—17;  die  Stelle 
enthält  zweimal  den  Namen  Christus.  Einmal  ist  er  in  ein 

at.  Zitat  eingeschmuggelt,  und  verschiedene  Texteszeugen 

(K.  L.  P.  Oecum.  Theoph.  min.)  lesen  y.vqioi'  öh  rbv  S-eöv,  ebenso 

ist  „Christus"  III 16  überflüssig,  denn  II  12;  III  1,  2  ist  nur 

von  der  avaovQorprj  ohne  diesen  Zusatz  die  Rede.  Der  ganze 
Exkurs  III  18— IV  6  ist  an  den  Haaren  herbeigezogen;  die 

gegebene  Fortsetzung  zu  III  13—17  ist  IV  7-11.  Ebenso 
kann  IV  12—19  kein  ursprünglicher  Bestandteil  des  Briefes 

sein,  weil  der  Abschnitt  IV  12—19  mit  dem  Abschnitt  III 13—17 
konkurriert,  denn  die  Leidensfrage  ist  dort  schon  abgehandelt. 

In  V  1—4  sind  die  Worte  iidQTvg  töv  tov  Xqiotoö  Trad-rj^aTojv 
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Überflüssig-  und  darum  Interpolation,  „denn,  da  wir  alle 
Stellen,  die  hiervon  handeln,  bisher  als  Interpolation  haben 

halten  müssen,  so  müssen  die  genannten  Worte  auch  in  Kap.  V  1 

interpoliert  sein,  ebenso  wie  in  V  10  die  Worte  oUyov  7ta- 

d-ovrag  gestrichen  werden  müssen". 
Doch  es  bleibt  immerhin  noch  ein  stattlicher  Rest,  näm- 

lich die  Adresse  und  das  ganze  Stück  I  3—25 ;  doch  auch  das 
bietet  für  Yölter  keine  weiteren  Schwierigkeiten.  Die  Worte 

Y.al  Qavtio^iov  aiuatog  'IrjGov  Xqiötoü  (Kap.  I  2)  sind  über- 

flüssige Zugabe,  und  müssen  gestrichen  werden ;  die  fünf  Pro- 

vinznamen növTOv,  ralatiag,  KaTtJtaöoY.iag,  "Aoiag  und  Bi&vviag 

stören  nur  unnötig  den  Zusammenhang  und  sind  darum  inter- 

poliert. Aber  die  zahlreichen  Stellen  in  Kap.  I  3—25,  in 
denen  die  Person  Christi  immer  wieder  erwähnt  wird?  I  3 

Tov  -KVQiov  f]iiwv  'Ii]Oov  XQiotov,  Öl'  ävaGtccOEwg  "Irjoov  Xqiotov, 

I  7  iv  UTtOY.akviliet  'Ir^oov  Xqiotov,  I  11  itvevua  Xqioiov  und 

T«  Big  Xqiotov  nad^r^ucaa,  I  13  ev  arroKaXvipei  'It]OoD  Xqiotov, 
I  19  llvTQwdr^Te  Tij.iiü)  aif-iaTi  wg  ä^ivov  äiiw(.iov  v.ai  äonilov 

'Ir^oov  Xqiotov  ?  Das  alles  unterliegt  für  Völter  keinem  weiteren 

Zweifel,  das  Zauberwort  „Interpolation"  löst  ihm  leicht  und 
schnell  alle  Schwierigkeiten.  Und  nun  bleibt  noch  der  Schluß, 

aber  auch  der  stört  nicht  mehr;  Iv  BaßvXüvi  und  Toig  h 

XqiotiT)  werden  gestrichen,  und  das  Ziel  ist  erreicht  —  Völter 
hat  das  Resultat  seiner  Interpolationshypothese  fertig  gestellt: 

„Von  einem  Brief  dieses  Inhalts  begreifen  wir,  daß  er  nicht 

den  Namen  des  Paulus,  sondern  den  des  Petrus  an  der  Spitze 

trägt,  denn  gerade  das  charakteristisch  Paulinische,  die  christ- 

liche Heilslehre  ist  über  Bord  geworfen". 
Allerdings  ist  die  spezifisch  christliche  Heilslehre  hier 

gründlich  über  Bord  geworfen,  aber  nicht  im  ersten  christ- 
lichen Jahrhundert  von  einem  Petriner,  sondern  erst  von  Völter. 

Weil  in  Kap.  II  4  Bruchstücke  aus  Zitaten  erwähnt  werden, 

die  erst  zwei  Verse  später  in  extenso  erscheinen,  darum  müssen 

diese  Bruchstücke  interpoliert  sein?  Und  an  diesen  Seidenfaden 

einer  unbewiesenen  Hypothese  hängt  Völter  die  Zentner- 

gewichte der  größten  und  schwersten  Folgerungen,  und  streicht 

rücksichtslos  ein  jedes  Wort,  das  ihm  nicht  in  den  Zusammen- 

hang zu  passen  scheint?  —  Eine  Methode,  die  so  arbeitet. 
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kann  alles  beweisen,  aber  mit  einer  solchen  Methode  ist  eine 
wissenschaftliche  Diskussion  auch  unmöglich.  Die  Fragestellung 
des  Problems  bei  Völter  war  richtig,  aber  die  von  ihm  vor- 

geschlagene Lösung  wird  auch  radikale  Kritiker  nicht  im 
entferntesten  befriedigen. 

Der  Vollständigkeit  halber  füge  ich  noch  bei,  daß  Völter 
für  das  traurige  Fragment,  das  nach  all  seinen  Streichungen 

noch  übrig  bleibt,  das  Ende  der  Eegierung  Domitians  als  Ab- 
fassungszeit annimmt,  während  er  die  von  einem  Pauliner  vor- 
genommene Überarbeitung  dieses  Torso  in  die  letzten  Jahre 

Trajans  ca.  115  ansetzt. 
So  sind  wir  also  zu  recht  negativen  Resultaten  gelangt, 

und  versuchen  nunmehr,  auf  andere  Weise  zu  einer  Lösung 
des  schwierigen  Problems  zu  gelangen. 

Es  ist  eine,  merkwürdigerweise  nur  von  sehr  wenigen 
Exegeten  gemachte  Beobachtung,  daß  die  Abhandlungen  über 
das  Leiden  in  unserem  Brief  zwei  ganz  verschiedene  Gesichter 
zeigen.  In  Kap.  IV  12  sind  die  Leiden  gegenwärtig,  das 
Prüfungsfeuer  ist  da,  die  Leser  stehen  mitten  drin  in  dem 

Leid;  darum  gilt  es,  die  Kraft  und  die  Geduld  nicht  zu  ver- 
lieren, zu  wissen,  daß  es  so  Gottes  Wille  ist,  und  sich  immer 

wieder  mit  der  Hoffnung  auf  die  endliche  Offenbarung  der 
Herrlichkeit  Christi  zu  trösten.  Wesentlich  anders  liegt  die 
Situation  in  Kap.  I  6;  III  13,  14;  III  17,  denn  hier  ist  alles 
hypothetisch.  Es  kann  Gottes  Wille  sein,  daß  die  Leser  durch 
mancherlei  Versuchungen  gehen  müssen  (et  öeov  1  6),  darin 
liegt  implicite,  daß  es  nach  Gottes  Ratschluß  vielleicht  auch 
nicht  nötig  ist.  Es  kann  die  Zeit  kommen,  daß  jemand  ihnen 
Böses  zufügen  will  oder  wird  (Partie.  Fut.  III  13),  aber  wenn 

sie  dann  auch  wirklich  leiden  müßten  {ei  -/.al  TtdoxotTs),  so  ist 
es  doch  ein  Leiden  um  der  Gerechtigkeit  willen  (III  14). 
Genau  dieselbe  hypothetische  Fassung  liegt  III  3  7  vor:  a 

^skoi  To  d^£lr^f.ia  roü  ̂ sov;  vielleicht,  daß  Gottes  Wille  das 
Leid  für  sie  bestimmt  —  vielleicht  auch  nicht.  Gerade  diese 
Stelle  ist  bezeichnend,  wenn  man  sie  mit  IV  19  vergleicht, 
weil  man  nicht  versteht,  warum  in  III  17  die  umständliche 
hypothetische  Fassung  gewählt  ist,  wenn  es  doch  einfacher 
und  richtiger   gewesen  wäre,   wie  in  IV  19   zu   schreiben: 
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KqsIttov    yag    aya&OTtoiovvzag    Ttdoxeiv    y.ara    tb    d^eXri(.ia   xov 
■&EOV  7)  xaKOTtoiovyzag. 

Dazu  kommt  die  weitere  Frage,  was  denn  das  nochmalige 
Aufrollen  der  ganzen  Leidensfrage  in  Kap.  IV  12  ff.  für  einen 
Zweck  haben  soll,  wenn  doch  die  ganze  Angelegenheit  schon 
vorher  erörtert  worden  ist?  Neue  Gesichtspunkte  werden 
überhaupt  nicht  mehr  geltend  gemacht;  dem  Ttdaxuv  wg 
XQiGTiavög  (IV  15)  entspricht  das  n&oyuv  öia  ÖLyMioovvt]v 
(III  14);  der  Makarismus  ist  derselbe  in  IV  14  und  in  III  14; 
und  als  letztes  Ziel  wird  sowohl  I  7  wie  auch  IV  13  die 

selige  Herrlichkeit  bei  der  Offenbarung  Christi  vorgehalten. 
Man  begreift  also  nicht,  warum  das  alles  in  demselben  Brief 
noch  einmal  wiederholt  werden  mußte. 

Soweit  ich  sehe,  ist  Kühl  der  einzige  unter  den  neueren 
Erklärern,  der  diese  Beobachtuug  scharf  herausgestellt  hat, 
und  behauptet,  daß  die  Beziehung  in  IV  12  ff.  eine  andere  sein 

müsse,  als  in  II  11 — IV  6  (S.  30);  nur  hat  Kühl  daraus  ganz 
andere  Konsequenzen  gezogen.  Nacli  seiner  Meinung  ist  an 
der  einen  Stelle  von  dem  Verhältnis  der  gläubigen  Christen 
zu  der  sie  im  weiteren  Sinne  umgebenden  heidnischen  Welt 

die  Rede,  während  es  sich  an  der  anderen  Stelle  um  die  feind- 
selige Haltung  der  ungläubigen  Judenschaft  handelt,  mit  der 

sie  sich  noch  in  gewissem  gemeindlichem  Zusammenhang  be- 
fanden (S.  31).  Ich  kann  nicht  finden,  daß  Kühl  für  die  zweite 

Hälfte  seiner  Behauptung  irgendeinen  zwingenden  Beweis 
erbracht  hat.  Im  Gegenteil:  wenn  man  aus  Stellen  wie  II  5 ff.; 
IV  17;  V  2  auf  den  Apostel  der  Beschneidung  hat  schließen 
wollen,  und  wenn  man  aus  der  eigentümlichen  Art,  wie  der 
Verfasser  das  A.  T.  verwendet,  hat  folgern  wollen,  daß  als 
Leser  nur  solche  Judenchristen  gedacht  werden  können,  wie 
sie  Kühl  im  Auge  hat,  dann  trifft  v.  Sodens  Antwort  das 
Rechte,  daß  dann  alle  nt.  Schriftsteller  samt  Clem.  Rom., 
Barn,  und  Past.  Herrn,  eben  solche  Apostel  der  Beschneidung 

wären  ̂   Ich  freue  mich  aber,  bei  Kühl  den  Gedanken  aus- 
gedrückt zu  finden,  der  mir  außerordentlich  wichtig  zu  sein 

scheint,  und  den  ich  bei  v.  Soden,  Usteri  und  Gunkel  vermißt 

*  Handkomment,  zum  N.  T.  III  114. 
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Labe,  daß  die  Abhandlung  über  das  Leiden,  wie  sie  der  erste 

Petrusbrief  gibt,  zwei  völlig  verschiedene  Situationen  voraus- 
setzt. Die  eine  rechnet  hypothetisch  mit  dem  Leid,  das  die 

Zukunft  bringen  kann,  während  die  andere  das  Leid  als  etwas 

Gegenwärtiges  hinstellt.  Dieser  Gegensatz  wird  noch  ver- 
schärft, wenn  man  die  Schilderungen  der  Freude  mit  in  Betracht 

zieht,  die  wir  im  ersten  Teil  unseres  Briefes  Kap.  I  6,  8  finden. 
V.  Soden  faßt  freilich  ayalliüo&e  I  6  imperativisch  und  liest 
in  I  8  ayaXhäts  ebenfalls  in  imperativischer  Bedeutung,  um 
so  eine  Parallele  zu  IV  12  ff.  zu  erhalten,  während  Usteri 
beidemal  die  futurische  Bedeutung  festhalten  will.  Allein 

in  I  8  ist  dyalXiäoO-e  entsprechend  dem  ayaTtäre  sicher  in 
präsentischer  Bedeutung  zu  erklären,  während  man  in  I  6 
Usteri  die  Möglichkeit  futurischer  Fassung  zugeben  kann; 
in  1 8  haben  wir  keine  Mahnung  und  keine  Zukunftsschilderung, 
sondern  die  Konstatierung  der  Tatsache,  daß  sich  die  Leser 
jetzt  freuen.  Man  mag  die  Worte  drehen  und  v/enden  wie 
man  will,  wenn  man  sie  so  versteht,  wie  sie  lauten,  und  nicht 
immer  wieder  künstlich  den  Gedanken  an  die  Zukunft  hinein- 

trägt, lassen  sie  sich  mit  IV  12  nicht  vereinigen.  Welch 
eine  Ungeschicklichkeit  traut  man  dem  Verfasser  zu,  dessen 
feinen  seelsorgerlichen  Takt  man  doch  sonst  so  sehr  rühmt, 
wenn  man  ihn  an  Leute,  die  mitten  drin  im  Leid  und  unter 
dem  Druck  der  Verfolgungen  stehen,  schreiben  läßt:  ayalhäa&s 
Xagü  ävey.l<xh]Tio:  eure  Freude  ist  so  groß  und  so  überwältigend, 
daß  ihr  sogar  die  AVorte  fehlen!  Woher  weiß  denn  der 
Schreiber  das?  Ist  er  denn  anwesend?  Weiß  er  denn,  welche 

Situation  sein  Brief  antreffen  wird,  ob  gerade  zu  der  Zeit  die 

Leiden  und  die  Verfolgungen  nicht  noch  größer  gewoi-den 
sind?  Und  da  soll  er  schreiben:  äycdhäod^e  ̂ aoä  ävsyilakrittp? 
Das  erscheint  mir  unmöglich. 

Wie  matt  und  nachschleppend  setzt  ferner  IV  12  an  das 
af.n^v  in  IV  11  an!  Ganz  abgesehen  von  dem  vorhin  schon 
erwähnten  Bedenken,  daß  ja  doch  die  Schilderung  über  das 
Leiden  schon  abgehandelt  ist,  so  daß  man  die  Wiederholung 

nicht  begreift,  ist  auch  der  ganze  Zusammenhang  und  Ge- 
dankenfortschritt des  Briefes,  der  bis  Kap.  IV  11  ein  aus- 

gezeichneter war,  plötzlich  völlig  aufgehoben.     In  schönem 



Die  Mysterienreligion  und  das  Problem  des  I.  Petrusbriefes         15 

Schwung  hat  der  Verfasser  nach  einer  Reihe  ethischer  Schluß- 
mahnungen  seine  Leser  in  der  Doxologie  erhoben  (IV  11), 

und  sinngemäß  und  ki-aftvoll  schließt  der  ganze  Abschnitt  mit 
dem  „Amen".  Nun  beginnt  plötzlich  eine  nochmalige  Ab- 

handlung über  das  Leiden  (IV  12—19),  dann  folgen  Mahnungen 
an  die  Presbyter  (V  1—4),  an  die  veMsooi  (V  5),  und  nochmals 
die  Mahnung  zur  Demut  (V  5),  die  wir  volltönender  schon 
III 18  gehört  haben.  Daran  schließt  sich  die  Mahnung,  stark 
und  wachsam  im  Leiden  zu  sein  (V  6 — 9),  eine  nochmalige 

Doxologie  mit  „Amen"  (V  9—11),  und  dann  erst  der  Brief- 
schluß (V  12—14). 

Selbst  wenn  man  die  nochmalige  Abhandlung  über  das 

Leiden  (IV  12—19)  damit  erklären  wollte,  daß  man  sagt, 
dem  Verfasser  habe  eben  gerade  diese  Sorge  zumeist  am 
Herzen  gelegen,  bleibt  doch  der  völlige  Situationswechsel 
zwischen  Zukunft  und  Gegenwart  in  der  Abhandlung  über 
das  Leiden  zu  erklären,  und  ohne  künstliche  Übertragung  von 

Gedanken  lassen  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  diese  Ver- 
schiedenheiten eben  nicht  ausgleichen.  Was  soll  nun  aber 

hier  plötzlich  die  Mahnung  an  die  Presbyter  und  die  vecbregoi, 
nachdem  doch  II  11  ff.  die  einzelnen  Stände  ihre  besonderen 
Mahnungen  schon  erhalten  haben?  War  wirklich  die  Mahnung 
an  die  Frauen,  daß  sie  nicht  Putz  treiben  sollen,  wichtiger 
als  die  in  V  1—5  berührte  Frage  nach  dem  rechten  fried- 

lichen Verhältnis  zwischen  den  beiden  Berufsständen,  in  deren 
Händen  die  Gemeindeleitung  und  die  Gemeiudearbeit  lag? 
Man  sollte  doch  meinen,  daß  diese  Frage  dem  Verfasser  mit 
die  wichtigste  hätte  sein  müssen,  so  daß  er  gerade  sie  an  die 
Spitze  aller  anderen  Mahnungen  gestellt  hätte.  Und  wenn 
man  das  schon  nicht  will,  wäre  dann  die  geradezu  gewiesene 
Stelle  für  diese  Mahnungen  nicht  in  dem  Zusammenhang  von 

IV  10—11  gewesen?  Dort  redet  er  ja  gerade  von  den  Ge- 
meindeämtern, von  dem  Amt  der  Wortverkündigung  und  dem 

Amt  der  dienenden  Arbeit  innerhalb  der  Gemeinde,  dort  hätten 
die  Mißstände  zur  Sprache  gebracht  werden  müssen,  die  wir 
auf  Grund  der  Mahnungen  in  V  1—5  voraussetzen  dürfen  — 
und  gerade  dort  schweigt  er  darüber,  um  erst  später,  gleichsam 
in  einem  Anhang  diese  ernste  und  wichtige  Frage  zu  besprechen. 
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Und  nun  endlich  noch  die  Worte  V  12  di'  d?uyiov  hygaipal 
Ich  beschränke  mich  auf  die  Frage,  ob  wirklich  ein  Brief  von 

rund  1675  Worten  ein  öi'  öUycov  geschriebener  genannt  werden 
kann?  Ebensowenig,  wie  man  die  AVorte  dia  ßqayhov 

(Hebr.  XIII  22)  auf  den  ganzen  Hebräerbrief  beziehen  kann, 

ebenso  wenig  scheint  mir  der  Ausdruck  öl  ö?uywv  sich  auf 

unseren  ganzen  I.  Petrusbrief  anwenden  zu  lassen. 
Alle  diese  Beobachtungen  weisen  m.  E.  deutlich  den  Weg, 

auf  welchem  wir  eine  Lösung  des  Problems  erhoffen  können. 

Ich  stelle  deshalb  die  Hypothese  auf,  daß  unser  I.  Petrusbrief 

ursprünglich  aus  zwei  völlig  selbständigen,  und  in  sich  ab- 
geschlossenen Schriften  bestanden  hat:  aus  einem  größeren 

Werk,  das  mit  dem  Lobpreis  Gottes  I  3  kraftvoll  beginnt, 

und  mit  der  Doxologie  und  dem  „Amen"  IV  11  ebenso  kraft- 
voll schließt,  und  einem  kleineren  Schreiben,  das  mit  dem 

jetzigen  Briefeingaug  I  1—2  begann,  und  unmittelbar  daran 
den  Abschnitt  IV  12— V  14  anschloß.  Dies  letztere  Schreiben 

ist  in  der  Tat  ein  kurzer  {öl'  dUycov),  kraftvoller  und  inhalts- 

reicher löyog  7TaQay.h]G€iog.  Unmittelbar  nach  dem  Eingangs- 
gruß geht  der  Verfasser  medias  in  res.  Er  will  die  Gemeinde 

aufrichten  und  trösten  in  dem  Leid,  das  sie  gegenwärtig  be- 
troffen hat,  aber  er  hat  auch  zu  mahnen  und  zu  strafen. 

Mißhelligkeiten  zwischen  TiQeoßvrsQoi  und  vewxeqoi  scheinen 

vorgekommen  zu  sein;  vielleicht  haben  die  Presbyter  es  au 
dem  rechten  Takt  und  an  der  rechten  Freundlichkeit  in  dieser 

Zeit  fehlen  lassen  —  daher  die  Mahnungen :  ̂ aj  aioyqoy.eQÖCog 

und  in]  iog  yiaraxvQuvovTsg.  Dann  noch  ein  kurzes  kniuaQxvQElv: 
trotz  aller  Leiden  und  Anfechtungen  ävTiaTr^re  oregsol  rf]  niorei ! 
Das  ist  wirklich  die  rechte  Gnade  Gottes,  in  der  ihr  steht, 

weicht  nur  nicht  kleinmütig  zurück,  ahCj  ̂ lelsL  Ttegl  v}.i(bv. 
Dann  ein  kurzer  Schluß  mit  der  Doxologie  und  einige  Grüße ; 
so  haben  wir  ein  straff  zusammenhängendes,  in  sich  völlig 

geschlossenes  kurzes  Trost-  und  Mahnschreiben  an  einen  Kreis 

von  Christen,  die  um  ihres  Christenstandes  willen  verfolgt 

wurden,  und  bei  denen  auch  die  inneren  Gemeindeverhältnisse 
nicht  tadelfrei  waren. 

Und  nun  versuchen  wir,  den  Charakter  des  größeren  Ab- 
schnittes I  3— IV  11   festzustellen.     Wenn  man  das  Urteil 
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Grimms  ̂   mit  dem  Urteil  Scharfes  ̂   über  die  schriftstellerische 
Originalität  unseres  Verfassers  vergleicht,  so  kann  man  sich 
größere  Gegensätze  eigentlich  kaum  denken.  Während  Grimm 
jede  Originalität  bestreitet,  und  sein  Urteil  dahin  zusammen- 

faßt, daß  niemand  auf  den  Gedanken  kommen  würde,  der 
Brief  sei  von  Petrus  geschrieben,  wenn  er  nicht  den  Namen 
des  Petrus  an  der  Spitze  trüge,  sondern  daß  vielmehr  jeder 
unser  Schreiben  ohne  weiteres  für  das  Werk  eines  Pauliners 

halten  würde,  findet  es  Scharfe  ganz  unfaßbar,  wie  man  dar- 
auf kommen  konnte,  den  Verfasser  unseres  Briefes  als  von 

Paulus  abhängig  hinzustellen.  Das  Schreiben  zeige  eine  so 
einzigartige  konkrete  Anschaulichkeit  der  Rede,  und  die  Sprache 
des  Verfassers  habe  sich  so  unverkennbar  an  dem  Sprach- 

gebrauch der  LXX  gebildet,  wie  man  es  von  dem  abstrakt 
schreibenden  Paulus  und  überhaupt  keinem  anderen  nt.  Schrift- 

steller behaupten  könne.  Man  mag  nun  darüber  denken,  wie 
man  will  —  und  das  Urteil  über  die  schriftstellerische  Ori- 

ginalität unseres  Verfassers  wird  wohl  immer,  bewußt  oder 
unbewußt,  von  der  Stellung  beeinflußt  sein,  die  man  zu  der 
Echtheit  unseres  Briefes  einnimmt  — ,  so  wird  man  eins  doch 
zugestehen  müssen,  daß  die  ganze  Art  der  Rede  einen  durchaus 
lehrhaft  erbaulichen  Charakter  trägt.  Da  ist  nichts  von  irgend 
welchen  dialektischen  Spitzfindigkeiten  und  rabbinischen  Be- 

weisen, wie  wir  sie  bei  Paulus  nicht  selten  finden,  da  sind 
keine  wirklichen  oder  konstruierten  Einwendungen  irgend- 

welcher Gegner;  in  gleichmäßigem  und  ruhigem  Strom  fließen 
die  Worte  dahin.  Eine  Fülle  von  Bildern  steht  dem  Verfasser 
zu  Gebote,  einzelne  streift  er  nur  kurz,  andere  wieder  malt 
er  breiter  und  behaglicher  aus;  aber  überall  ist  es  der  Ton 
der  praktischen  Erbauung,  auf  den  die  Worte  gestimmt  sind. 

Zahn  schreibt'^:  „Man  könnte  meinen,  in  I.  Petr.  II  4 — 8 
einen  Prediger  zu  hören,  der  das  in  Ephes.  II  20—22  als 
seinen  Text  ihm  dargebotene  Bild  nach  den  verschiedensten 

Seiten  hin  und  her  wendet  und  verwendet"',  und  Gunkel* 
empfindet  diesen  Eindruck  noch  stärker:  „Denken  wir  uns  das 

1  Theol.  Stud.  u.  Krit.  1872  S.  679. 

2  Theol.  Stud.  u.  Krit.  1889  S.  635.  ^  Einleitung  II  37. 
*  Die  Schriften  d.  N.  T.  hersg.  v.  J.  Weiß  II  530. 

Eeligionsgeschiclitliche  Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  2 
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Wenige,  zumeist  in  Überschrift  und  Schluß,  was  die  Form 

des  Briefes  trägt,  hinweg,  so  werden  wir  für  die  Hauptmasse 

anzunehmen  haben,  daß  sie  die  Predigt  der  Gemeinde  nachahmt". 
Halten  wir  diesen  Gedanken  zunächst  fest,  und  fragen 

wir  nun  unsere  Schrift  selbst  nach  Nam  und  Art!  An  wen 

wendet  sie  sich?    Was  für  augenblickliche  Verhältnisse  setzt 
sie  voraus  ? 

„Wiedergeborene"  sind  es,  an  welche  der  Verfasser  sich 
wendet  (I  3),  und  zwar  sind  sie  wiedergeboren  aus  der  Kraft 

des  ewigen  Gotteswortes  (I  23).  Aber  noch  mehr,  sie  sind 

ccQTiyivvr^Ta  (II 1),  die  Tatsache  ihrer  Wiedergeburt  liegt  also 

noch  in  ganz  unmittelbarer  Nähe.  Eine  große  und  unaus- 

sprechliche Freude  ist  ihnen  eben  widerfahren,  und  bewegt 

sie  zu  der  Zeit  der  Worte  I  8  noch;  sie  haben  ein  Ziel  er- 

reicht, von  dem  die  Propheten  lange  vorher  schon  geredet, 

und  nach  dem  sich  die  Männer  des  alten  Bundes  vergeblich 

gesehnt  haben  (I  10.  11).  Aus  der  Finsternis  heraus  hat  sie 

Gott  berufen  (I  9);  sie  sind  dem  Rufe  gefolgt,  und  jetzt  sind 

sie  sein  Volk,  jetzt  sind  sie  Kinder  seines  Erbarmens  ge- 

worden (I  10),  jetzt  hat  ihre  Hinkehr  zu  dem  Hirten  und 

Hüter  ihrer  Seelen  stattgefunden  (II  25).  Gerade  jetzt,  in 

der  Gegenwart  müssen  sie  dieses  Ziel  erreicht  haben,  denn 

jetzt  ist  ihnen  das  Evangelium  überhaupt  erst  gepredigt 

worden  (I  12):  jetzt  aber  ist  ihnen  auch  die  Errettung  zuteil 

geworden,  nämlich  die  Errettung  durch  das  Wasser  der  Taufe 

(III  21). 

Wie  ein  roter  Faden  zieht  sich  das  „Jetzt"  durch  alle 

Ausführungen  des  Verfassers.  An  drei  Stellen  begegnet  uns 

üoTi  (I  6;  I  8;  II  2),  und  an  fünf  Stellen  vdv  (I  12;  II  10; 

II  25;  III  21),  aber  an  allen  Stellen  dienen  die  beiden  Worte 

zur  Unterstreichung  der  Tatsache,  wie  glücklich  und  selig 

doch  die  Gegenwart  sei.  Auch  an  der  Stelle  I  6  liegt  in  dem 

hypothetischen  ei  öeov  doch  der  Gedanke,  daß  der  gegenwärtige 

Augenblick  jedenfalls  frei  sei  von  aller  XvTtr]  und  von  allen 

Tteigaonol,  nur  eine  Stimmung  beherrscht  die  Gegenwart,  die 

XCCQCc  avsxAälrj'iog. 

Freilich,  was  die  Zukunft  ihnen  bringen  wird,  weiß  keiner. 

Jedenfalls  wundern  sich  ihre  bisherigen  Freunde  und  Genossen 
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jetzt  schon,  warum  sie  sicli  von  ihrem  Treiben  so  völlige  zurück- 

gezog-eu  haben  (IV  4).  Diese  Verwunderung  kann  in  der 
Zukunft  sich  wohl  auch  in  Feindschaft  und  Verfolgung  ver- 

wandeln (I  6;  II  20;  III  13.  14;  III  17),  aber  sie  sollen  nur 
getrost  sein  und  sich  nicht  fürchten  (III 14).  Wenn  sie  jemand 
nach  dem  Grund  ihrer  Freudigkeit  und  Hoffnung  fragt,  dann 
mögen  sie  ihm  getrost  Rechenschaft  geben  (III  15),  und  im 
übrigen  dessen  eingedenk  sein,  daß  die  beste  Überwindung 
übelwollender  Feinde  und  Verleumder  ein  Lebenswandel  in 

der  Kraft  des  Glaubens  und  der  Liebe  ist  (I  13  ff.). 
Wenn  man  alle  diese  bestimmten  Andeutungen,  die  uns 

das  Schreiben  selbst  an  die  Hand  gibt,  mit  dem  zusammen- 
hält, was  wir  vorhin  über  den  erbaulichen  Charakter  der 

Ausführungen  des  T.  Petrusbriefes  festgestellt  haben,  dann 
drängt  sich  m.  E.  die  Lösung  förmlich  entgegen.  Zu  meiner 
Freude  hat  Burggaller  dem  Gedanken,  der  mich  wiederholt 
beschäftigt  hat,  und  dem  ich  weiter  nachzugehen  hoffe,  eben- 

falls Ausdruck  gegeben,  wenn  er  fragt  ̂ :  „Ist  es  zuviel  gesagt, 
wenn  wir  meinen,  daß  der  nt.  Wissenschaft  vielleicht  nicht 
gerade  neue  Bahnen  geöffnet,  aber  doch  der  Schlüssel  zu 
manchem  noch  ungelösten  Rätsel  gegeben  würde,  wenn  sie 
dem  Verhältnis  von  mündlicher  Tätigkeit  in  jenem  Zeitalter 
zu  der  literarischen  Produktion  erhöhte  Aufmerksamkeit 

schenken  würde?"  Ich  glaube  in  der  Tat,  daß  ebenso,  wie 
bei  dem  Hebräerbrief,  so  auch  bei  unserem  I.  Petrusbrief  hier 
die  Lösung  des  Problems  zu  suchen  ist;  ich  kann  nunmehr 

die  vorhin  aufgestellte  Hypothese  vervollständigen  und  ver- 
mute in  dem  größten  Teil  unseres  Briefes,  also  in  dem  Ab- 

schnitt I  3— IV  11  eine,  bei  Gelegenheit  einer  Tauffeier  ge- 
haltene Ansprache  an  die  Täuflinge,  so  daß  wir  also  in  dem 

Hauptabschnitt  unseres  Schreibens  das  älteste,  uns  erhaltene 
Beispiel  einer  aitchristlichen  Kasualrede  zu  sehen  hätten. 

Man  mache  einmal  den  Versuch,  den  ganzen  Abschnitt  unter 
diesem  Gesichtswinkel  zu  lesen,  und  man  wird  finden,  daß 
nicht  nur  der  ganze  Zusammenhang  fester  und  geschlossener 
wird,  sondern  daß  auch  eine  ganze  Anzahl  von  Bildern  und 

'  Theol.  Rundschan  1910  (Neue  Untersuchungen  zum  Hebr.-Brief)  371. 

2* 
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Beispielen  größere  Anschaulichkeit  gewinnt,  und  daß  eine 
Reihe  von  Ausdrücken  und  Redewendungen,  die  uns  sonst 
hart  und  fremd  erscheinen,  sich  glatt  und  leicht  in  den  Rahmen 
fügen,  wenn  man  als  diesen  Rahmen  eben  eine  Ansprache  an 
Täuflinge  annimmt.  Beginnen  wir  mit  der  Probe  bei  dem  Zu- 

sammenhang und  dem  Gedankenfortschritt  unseres  Abschnittes! 
Mit  einem  Lobpreis  Gottes  setzt  er  ein  und  muß  er  ein- 

setzen, wenn  anders  er  der  feierlichen  und  gehobenen  Stimmung 

des  Augenblicks  Rechnung  tragen  soll.  Die  in  der  Taufe  ge- 
schehene Wiedergeburt  ist  ein  Werk  Gottes,  des  Vaters  unseres 

Herrn  Jesu  Christi.  Zwar  haben  sie  diesen  Christus  nicht 

gekannt,  aber  lieb  haben  sie  ihn  gewonnen  durch -das,  was 
sie  von  ihm  gehört  haben,  und  nun  erfüllt  unaussprechliche 
Freude  in  dieser  Stunde  ihre  Herzen,  wenn  sie  daran  denken, 
daß  sie  das  Heil  erlangt  haben,  nach  dem  die  Propheten  und 
die  Männer  des  Alten  Bundes  gefragt  und  vergeblich  verlangt 
haben,  und  daß  selbst  die  Engel  einen  Blick  iu  das  Geheimnis 

dieses  Heils  zu  tun  begehrten  (I  3 — I  12). 
Und  welch  einen  Reichtum  birgt  dieses  ihnen  jetzt  zu- 
teil gewordene  Heil  in  sich!  Durch  das  Blut  Christi  erlöst, 

wissen  sie,  daß  sie  auch  an  der  Herrlichkeit  seiner  Auf- 
erstehung Anteil  haben  werden,  und  ihr  Glaube  wird  ihnen 

damit  zur  Hoffnung  auf  die  Verheißungen  des  ewigen  Gottes- 
wortes (I  13—1  25). 

Aber  jetzt  ist  erst  der  x\nfang  gemacht;  wie  neugeborene 
Kinder  sind  sie,  die  nun  erst  wachsen  und  werden  müssen 

dem  Ziel  entgegen,  das  auch  ihnen  gesteckt  ist,  ein  aus- 
erwähltes Volk  und  ein  heiliger  priesterlicher  Bau  zu  werden 

auf  dem  einen  Grund-  und  Eckstein  —  Christus  (I  25—11  10). 
Das  große  Ziel  aber  stellt  ihnen  auch  große  Aufgaben  und 

legt  ihnen  Pflichten  auf,  jetzt  noch  viel  ernster  als  früher, 
denn  ihr  neuer  Christenbeiuf  soll  durch  die  Lauterkeit  seines 

Wandels  auch  ihre  Gegner  überwinden.  Auf  die  Pflicht  der 
Obrigkeit  gegenüber  weist  er  sie  hin :  sie  sollen  die  gehässige 
Verleumdung,  daß  die  Christen  schlechte  Untertanen  wären, 
zu  nichte  machen.  Dann  beginnt  er  zu  spezialisieren.  Den 
Knechten  und  dem  Hausgesinde  schärft  er  ihre  Pflichten  ein ; 
warum    denn  ihnen   an    erster  Stelle?     Liegt  die  Antwort 
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wirklich  so  weit,  wenn  wir  wissen,  daß  gerade  in  den  ersten 
Gemeinden  die  Täuflinge  sich  hauptsächlich  aus  den  niederen 
Volksschichten  rekrutierten?  Hier  weist  er  ihnen  den  Weg, 
den  sie  als  Christen  jetzt  zu  gehen  haben;  nicht  den  Weg 
einer  falsch  verstandenen  Freiheit,  sondern  den  Weg  des 
Gehorsams  auch  gegenüber  launenhaften  Herren,  denn  jetzt 
verstehen  sie  die  Kraft  des  Beispiels,  das  er  ihnen  vorhält, 
das  Beispiel  des  Leidensgehorsams  Christi.  Dann  wendet  er 
sich  an  die  Frauen;  auch  sie  stellten,  wie  wir  wissen,  ein 
großes  Kontingent  zu  den  ersten  Christengemeinden.  Als 
Christinnen  haben  sie  jetzt  eine  Mission  ihren  ungläubigen 
Männern  gegenüber,  die  Mission  der  Liebe.  Und  nun  weist 
er  mit  einem  kurzen  und  zarten  Wort  die  Männer  auf  ihre 
ehelichen  Pflichten  hin :  für  einen  Christen  ist  das  Weib  nicht 

mehr  ein  oxevog  zur  Befriedigung  seiner  sinnlichen  Lust, 
sondern  Miterbin  der  Gnade.  Und  dann  zum  Schluß  dieses 

Abschnitts  faßt  er  sie  noch  einmal,  wie  schon  am  Anfang 
alle  zusammen  mit  der  Mahnung,  daß  ihre  Christenpflicht 
Demut  und  Stillesein  heißt,  damit  sie  das  rechte  Starksein 

erfahren  (II  11— III  17). 
So  hat  er  ihnen  die  Pflichten  gezeigt,  nun  zeigt  er  ihnen 

auch  den  Weg  zu  der  Erfüllung  ihrer  Pflichten.  Es  ist  der 
Weg  der  Nachfolge  Christi,  der  gestorben  ist  der  Sünde,  aber 
auferweckt  ist  zur  Herrlichkeit,  um  allen,  auch  den  nach 
Menschendenken  ewig  verlorenen  Geistern  im  Gefängnis  aus 
der  Zeit  des  Noah  die  Möglichkeit  zur  Errettung  zu  geben, 
wie  gerade  die  Täuflinge  es  jetzt  durch  das  Wasser  der 
Taufe  erfahren  haben.  Auch  für  sie  alle  geht  deshalb  der 
Weg  durch  dieselbe  Gesinnung,  um  gründlich  zu  brechen  mit 
all  dem  Häßlichen  und  Sündhaften  ihres  vergangenen  Lebens 
(III  18— IV  6). 

Aber  Eile  tut  not,  —  die  Zeit  drängt  und  das  Ende  kann 
jede  Stunde  hereinbrechen,  darum. nochmals  die  kurze  Schluß- 

mahnung zum  treuen  Ausnutzen  der  Gnadengabe,  die  Gott 
einem  jeden  einzelnen  unter  ihnen  gegeben  hat,  sei  es  am 
Dienst  des  Wortes,  sei  es  im  Werk  der  Liebe  (IV  6— IV  11). 

Mit  einem  Lobpreis  Gottes  hat  er  begonnen,  mit  einem 
Lobpreis  Gottes  schließt  er  wieder  (IV  11). 
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So  haben  wir  den  Versuch  gemacht,  uns  den  Gedanken- 
gang dieser  Taufrede  in  großen  Zügen  zu  rekapitulieren,  und 

haben  gefunden,  wie  sich  ein  Glied  an  das  andere  in  klarem 
und  logischem  Gedankenfortschritt  fügt,  und  wie  das  Ganze, 
ohne  irgendwelche  künstliche  Eintragungen  durchaus  den 
Eindruck  einer  in  sich  geschlossenen,  auf  den  Grundton  der 
Freude  gestimmten  und  den  Ernst  der  Christenpflicht  klar 
erfassenden  Predigt  macht.  Durch  mehrere  Einzelbeobachtungen 
suchen  wir  nun  dieses  Eesultat  noch  fester  zu  stützen. 

1.  Wir  sahen  schon,  daß  in  der  Reihe  der  Einzel- 
ermahnungeu  II  13  ff.  die  Mahnung  an  die  Knechte  und  an 

das  Hausgesinde  obenan  steht,  und  wir  haben  uns  diese  Be- 
obachtung aus  der  Tatsache  erklärt,  daß  sich  die  ersten 

Christengemeinden  hauptsächlich  aus  den  niederen  Volks- 
schichten rekrutiert  haben  mögen.  Wir  erweitern  diese  Be- 

obachtung nun  durch  die  Frage,  warum  in- dieser  Reihe  von 
Einzelermahnungen  wohl  die  Mahnung  an  die  Herren  unter- 

blieben sein  mag?  Wenn  unser  Schreiben  wirklich  das  ist, 
wofür  man  es  immer  gehalten  hat,  ein  einheitlicher  Brief,  der 
sich  an  die  Gesamtheit  einer  Gemeinde  oder  gar  an  eine  Reihe 

von  Diasporagemeinden  wendet,  dann  durfte  um  der  aus- 
gleichenden Gerechtigkeit  willen  auch  die  Ermahnung  an  die 

christlichen  Herren  nicht  fehlen,  nachdem  den  christlichen 
Sklaven  ihre  Pflicht  den  Herren  gegenüber  eingeschärft  worden 
war.  Man  vergleiche  für  diese,  von  den  nt.  Schriftstellern 

allgemein  befolgte  Sitte  I.  Kor.  VII  22;  Eph.  VI  6—9;  Kol. 
III  22 — IV  1 ;  Pliilem.  16  und  man  wird  vergeblich  nach  einem 
Grund  suchen,  warum  in  unserem  Schreiben  die  Mahnung  an 
die  Herren  unterblieben  ist,  zumal  doch  nachher  nicht  nur 

den  Frauen,  sondern  ebenso  den  Männern  ihre  Pflichten  gegen- 
einander vorgehalten  werden.  Auch  hier  erklärt  sich  die 

Situation  glatt  und  leicht,  wenn  man  in  unserem  Abschnitt 
eine  Ansprache  an  einen,  natürlich  nur  eng  begrenzten  Kreis 
von  Täuflingen  sieht,  der  wolil  aus  einer  Anzahl  von  Sklaven 

und  Frauen  bestand,  aber  zu  dem  gerade  damals  keine  -/.vgioi 
gehörten,  so  daß  eine  Ermahnung  an  sie,  die  unter  Voraus- 

setzung eines  allgemeinen  Briefcharakters  nicht  hätte  fehlen 

I 
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■dürfen,  in  diesem  Fall  inopportun  gewesen  wäre  und   darum 
fehlen  mußte. 

2.  Auffällig  ist  das  Zurücktreten  der  Person  des  Redenden. 

In  dem  ganzen  Abschnitt  I  3— IV  11  begegnet  uns  die  erste 
Person  Singularis  niigends,  und  die  erste  Person  Pluralis  nur 
an  zwei  Stellen,  I  3  und  II  25,  aber  gerade  diese  beiden 

Stellen  sind  bezeichnend,  wenn  man  den  scheinbar  völlig  un- 
motivierten Wechsel  zwischen  der  redenden  und  der  angeredeten 

Person  beachtet.  Der  Verfasser  hat  1 3  mit  dem  Lobpreis  Gottes 

begonnen,  6  ärayevvroag  f]f-iäg  eig  elrclöa  CCboav,  eig  ■/Ir^Qovo/.iiav 
acpd^aQTov  XT/..,  das  aufbewahrt  ist  im  Himmel;  für  wen?  Man 
kann,  entsprechend  dem  vorhergehenden  i]uäg  auch  hier  nur 

erwarten:  rexr^or^i-ievriv  elg  fji-iäg,  — und  doch  lesen  wir  rsTriQt]- 
(xevr^v  eig  vf.iäg,  und  in  der  zweiten  Person  Pluralis  bewegt 
sich  dann  die  ganze  Konstruktion  weiter.  Ebenso  unmotiviert 
erscheint  der  doppelte  Wechsel  in  II  21  ff.  Christus  ist  für 
euch  gestorben,  damit  ihr  seinen  Spuren  nachfolgen  sollt,  so 
hat  der  Verfasser  den  Sklaven  zugerufen,  dann  wechselt  in 
II  24  plötzlich  die  Person :  Christus  hat  rag  auagriag  f]uCov  an 
das  Holz  hinaufgetragen,  damit  wir  leben,  tVa  rf]  dr/.aioovvr] 
tr^aa)i.iev,  und  nun  fährt  der  Verfasser  nicht  etwa  fort :  ov  tCo 

(.icüXcüTti  iad-rjA€v,  sondern  wieder  wechselt  scheinbar  unmotiviert 
die  Konstruktion  :  oh  xCo  i.i(bloj7ii  iäd-r^Te,  und  wieder  geht  dann 
die  Konstruktion  in  der  zweiten  Person  Pluralis  weiter.  Der 

W^echsel  an  dieser  letzten  Stelle  ist  nun  um  so  auffälliger, 
wenn  man  überlegt,  daß  doch  auch  der  at.  Grundtext,  den  er 
im  Sinne  gehabt  hat,  nicht  die  zweite  Person,  sondern  die 

erste  Person  Pluralis  aufweist:  avTog  de  hgavucaiod-r]  dia  rag 

auagriag  {]uG)v  -mi  ueua'Aä/.iGtaL  dia  rag  avof.uag  fjiicöv  •  naideia 
tiqr^vr^g  f]i.iCüv  STt'  avTÖv,  xCo  (.idihoTti  avrov  i]i^ielg  idd^r^usv.  TtdvTsg 
d>g  Ttgößara  ln).avi]0-r.iuv,  ävd-QCOTtog  rf]  ööCb  avrov  STr/.avr^d^ 
(Jes.  LIII  5,  6).   Wie  ist  dieser  auffällige  Wechsel  zu  erklären? 

Merkwürdigerweise  ist  weder  Usteri  oder  Kühl,  noch 
v.  Soden  und  Gunkel  auf  den  Wechsel  der  Person  in  I  3 

näher  eingegangen,  und  zu  II  21  bemerkt  Kühl  nur  kurz,  daß 
der  Verfasser  mit  idd-r-re  wieder  zu  der  Foi-m  der  Anrede 
zurückkehre,  während  Usteri  hier  den  Wechsel  so  erklärt,  daß 
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„der  Apostel  nie  die  eigentlich  Angeredeten,  d.  h.  die  christ- 
lichen Sklaven  aus  dem  Auge  verliert,  ihnen  aber  doch  ihren 

speziellen  Beruf  im  Zusammenhang  mit  der  allen  Christen- 
beruf begründenden  und  normierenden  Versöhnungs-  und  Er- 

lösungstat Christi  illustrieren  will,  v/obei  noch  die  Zartheit 
zu  beachten  ist,  daß  in  v.  24  zur  Verhütung  des  Eindrucks, 

als  hätten  vorzugsweise  ihre  Sünden  Christi  Versöhnungs- 
leiden  notwendig  gemacht,  er  in  der  ersten  Person  redet,  und 

dann  erst  wieder  mit  dem  iad-r^Ts  sich  an  die  christlichen 
Sklaven  wendet"  (S.  121). 

Selbst  wenn  man  Usteris  Ausführungen  zur  Erklärung 
des  Personenwechsels  in  der  letzten  Stelle  beipflichtet,  was 
mir  mit  Rücksicht  auf  II  21  eTta&sv  vrihg  v/nwv  sehr  fraglich 

erscheint,  bliebe  immer  noch  die  Schwierigkeit  bestehen,  den 

Wechsel  zwischen  f-iag  und  vfiäs  in  I  3  ff.  zu  erklären.  Für 

beide  Stellen  nun  bietet  die  vorhin  aufgestellte  Hj'pothese  i 
eine,  wie  mir  scheinen  will,   durchaus  befriedigende  Lösung.  | 
Nur  wenn  der  Verfasser  eben  getaufte  Katechumenen   direkt 

vor  sich  hatte,  konnte  er  so  reden,  wie  er  es  I  3  ff.  tut.    Da, 

wo  es  sich  um  die  grundlegende  Tatsache  der  Wiedergeburt 

handelt  (I  3),  durfte  und  mußte  er  sich  mit  ihnen  zusammen- 
schließen, denn  das  war  die  allen   Christen  gemeinsame  Er- 
fahrung.    Anders   liegt   der  Gedanke   in   I  5,   wo    von    der 

'/.lriQovoi.ua  ausgesagt  wird,  daß  sie  ihnen  («/g  v(.iäs)  aufbewahrt 
worden  sei;  denn  er  selbst  hat  ja  schon  das  Anrecht  auf  dieses 

Erbe  erlangt,  damals,  als  er  durch  die  Taufe  ein  Christ  ge- 
worden ist;   für  sie  aber  war  es  aufbewahrt  bis  zu   dieser 

Stunde,  es  lag  gleichsam  wartend  auf  sie  da,  nun  haben  auch 

sie  durch  die  Taufe  das  Recht  auf  diese  v.h]Qovot.iia  erlaugt  — 

unter  der  Voraussetzung  natürlich,  daß  sie  fest  dabei  bleiben 

bis  zu  der   großen  Offenbarung  am  Ende  der  Zeit.     Genau 

dieselbe   Beobachtung    machen    wir    an   der    zweiten   Stelle 

II  24  ff".     Auch  hier  steht  die  erste  Person  Pluralis,  wo  es 

sich  um  die  grundlegende  Tatsache  handelt,  die  dem  Verfasser 

und  den  Täuflingen  gemeinsam  ist,  daß  Christus  unsere  Sünden 

an  das  Holz  hinaufgetragen  hat,  damit  wir  der  Gerechtigkeit 

leben  sollen ;  aber  wieder  folgt  die  zweite  Person,  wo  es  sich 

um  das  gegenwärtige  spezielle  Erlebnis  der  Täuflinge  handelt: 
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Ihr  wart  wie  die  irrenden  Schafe  in  der  Wüste,  jetzt  aber 
ist  auch  euch  die  Heilung  geworden,  jetzt,  durch  die  Taufe 
seid  auch  ihr  bekehrt  zu  dem  Hirten  und  Hüter  eurer  Seelen. 

Hier  kann  er  gar  nicht  in  der  ersten  Person  reden,  Aveil  für 
ihn  das  Erlebnis  der  Bekehrung,  wie  es  in  der  Taufe  zum 
öffentlichen  Ausdruck  kommt,  eben  schon  in  der  Vergangenheit 
liegt.  So  erklärt  sich  auch  hier  der  sonst  völlig  unmotivierte 

Wechsel  in  der  -Person  der  Rede  durcha-us  befriedigend. 

3.  Wir  erwähnten  schon,  daß  bei  Annahme  unserer 
Hypothese  auch  eine  Reihe  von  Ausdrücken  und  Bildern  eine 
viel  konkretere  Anschaulichkeit  gewinnen;  wir  nennen  jetzt 
einzelne  von  ihnen,  bei  denen  das  ganz  besonders  deutlich  wird: 

a)  Wie  gewinnt  III  21  d  /mI  vuüg  avTirv7tov  vvv  ocü'Cei 
ßdfCTiGi.ia  y.il.  förmlich  greifbare  Gestalt,  wenn  man  als  die- 

jenigen, denen  diese  Worte  gelten,  Täuflinge  annimmt,  die 
unmittelbar  nach  der  Taufhandlung  stehen;  jetzt  erweist  das 
Wasser  der  Taufe  auch  an  ihnen  seine  rettende  Kraft. 

b)  Wie  tritt  das  Bild  II  1  viel  einfacher  uud  klarer  aus 
dem  Rahmen,  wenn  man  den  Ausdruck  aQTiyevirja  ßgicpiq  auf 
Täuflinge  bezieht,  an  denen  die  Taufe  eben  vollzogen  worden 
war!  Was  soll  denn  sonst  die  Häufung  der  Ausdrücke,  wie 
wir  sie  in  dem  Nebeneinander  des  agn  und  der  ßQecprj  haben? 
Es  ist  doch  gar  nicht  denkbar,  daß  alle  diejenigen,  an  welche 
der  Brief  sich  wenden  soll,  jetzt  eben  erst  Christen  geworden 
sind;  eine  Anzahl  von  ihnen  ist  doch  gewiß  schon  eine  Reihe 
von  Jahren  Christen  gewesen;  mochte  er  sie  denn  mit  dem 
Ausdruck  ßgifpr^  bezeichnen,  um  ihre  mangelnde  geistige  Reife 
zu  kennzeichnen,  ähnlich  wie  es  Hebr.  V  12  der  Fall  ist,  aber 
aoTiyivvr^ra  ßQ^ffrj  konnte  er  die  Gesamtheit  seiner  Leser 
gar  nicht  nennen. 

c)  Ebenso  gewinnt  der  Ausdruck  xagä  uveylalr^no  I  8 
ein  ganz  anderes  Aussehen,  wenn  man  als  seine  Träger 
Täuflinge  denkt,  die  eben  die  Taufe  empfangen  haben,  die 
nun  am  Ziel  ihrer  Sehnsucht  stehen,  und  denen  die  heilige 
Freude  darüber  von  dem  Gesicht  leuchtet.  Wie  gezwungen 
und  geradezu  unpassend  erscheinen  die  Worte  dagegen,  wenn 
man  sie  an  einen  weiten  Kreis  von  Christen  geschrieben  sein 
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läßt,  die  den  Brief  erst  melirere  Wochen  später  in  die  Hände 
bekommen ! 

So  haben  wir  nun  alle  Beweisstücke  zusammengetragen, 
die  nach  unserer  Meinung  zu  dem  Schluß  führen,  daß  der 
Abschnitt  I  3— IV  11  eine,  bei  Gelegenheit  einer  Taufe  an 
die  eben  getauften  jungen  Christen  gehaltene  Predigt  ist, 
und  wir  stellen  jetzt  das  bisher  gefundene  Resultat  kurz  zu- 
sammen: 

Der  I.  Petrusbrief  besteht  nach  unserer  Hypothese  aus 
zwei,  ursprünglich  voneinander  unabhängigen  und  völlig 
selbständigen  Stücken : 

1.  einer,  bei  Gelegenheit  einer  Taufe  gehaltenen  Predigt, 
die  auf  den  Grundton  der  Freude  gestimmt  ist,  und  die  den 
Täuflingen  die  Pflichten  einschärft,  die  ihrer  in  ihrem  neuen 
Beruf  als  Christen  warten  (I  3— IV  11), 

2.  einem  etwas  später  verfaßten  Ermunterungs-  und  Er- 
raalmungsschreiben,  wahrscheinlich  an  dieselbe  Gemeinde,  aus 
welcher  die  Täuflinge  stammten,  und  von  demselben  Verfasser 
geschrieben.  Das  Briefchen  wendet  sich  an  Christen,  die  jetzt 
unter  dem  Druck  von  Verfolgungen  stehen,  und  bei  denen 
auch  die  innergemeindlichen  Zustände  zu  wünschen  übrig 

lassen  (I  1—2;  IV  12 -~V   14). 
Beide  Schriftstücke  mögen  in  dem  Archiv  der  Gemeinde 

eine  Zeitlang  miteinander  aufbewahrt  worden  sein,  und  sind 

dann  später,  absichtlich  oder  unabsichtlich  zusammen  ab- 
geschrieben worden,  wobei  man  den  eigentlichen  Eingang 

voranstellte,  und  dann  mit  dem  größeren  von  ihnen  begann. 
So  ist  der  I.  Petrusbrief  in  seiner  heutigen  Gestalt  entstanden. 

Von  ganz  anderen  Voraussetzungen  ausgegangen,  und  zum 

Teil  zu  ganz  anderen  Eesultaten  gelangt  ist  Soltau ',  und 
doch  ist  der  Grundgedanke,  der  ihn  bei  seinen  Untersuchungen 

geleitet  hat,  genau  derselbe,  wie  der  meinen  Ausführungen 

zugrunde  liegende,  daß  nämlich  der  I.  Petrusbrief,  so  wie 

er  uns  jetzt  vorliegt,  unmöglich  eine  einheitliche  literarische 
Erscheinung  sein  könne.     Nach  Ausscheidung  verschiedener, 

^  Die  Einheitlichkeit  des  I.  Petrusbriefes  (Th.  St.  Kr.  1905  S.  302  ff., 
1906  S.  458). 
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von  ihm  vermuteter  Interpolationen  stellt  er  als  Resultat  fest  ̂ , 
daß  vor  unserem  jetzigen  Brief  eine  ältere  Epistel  existierte; 

er  definiert  das  Wort  Epistel  ganz  in  dem  Sinne  Deißmanns  -, 
also  im  Unterschied  von  einem  Brief,  vermutet  jedoch,  daß 

diese  „Epistel"  vielmehr  eine  erbauliche  Homilie  war  und  aus 
folgenden  Stücken  bestanden  habe:  I.  Petr.  I  3 — 22^;  I.  Petr. 
II  6— II  11;  L  Petr.  II  13-III  18;  I.  Petr.  IV  1— IV  4; 
I.  Petr.  IV  7— IV  19;  I.  Petr.  V  6— V  11.  Ich  glaube 
nicht,  daß  es  Soltau  gelungen  ist,  die  Interpolation  von  I  22  '^, 
II  5  und  II  12  überzeugend  nachzuweisen,  ebenso  wie  sich 

mir  auch  die  Stelle  III  19  sehr  gut  in  den  von  uns  ange- 
nommenen Rahmen  zu  fügen  scheint.  Giemen^  hat  die 

Schwächen  in  der  Beweisführung  Soltaus  klar  herausgestellt, 
wenn  er  gegenüber  dem  Versuch,  aus  der  Ähnlichkeit  einer 
Stelle  des  I.  Petr.  mit  irgendeiner  Stelle  einer  anderen  Schrift 

sofort  auf  Abhängigkeit  zu  schließen,  Gunkels  Wort  anführt^: 
daß  die  Welt  nicht  nur  aus  Menschen  bestehe,  die  Bücher 
schreiben  und  die  sie  abschreiben,  daß  also  eine  Anschauung 

und  ein  Ausdruck,  den  wir  nur  an  zwei  Stellen  finden,  des- 
halb auch  sonst  sehr  wohl  üblich  gewesen  sein  könne.  Doch 

muß  auch  Giemen  zugestehen,  daß  Kap.  V  1 — 5  in  der  Tat 
interpoliert  sein  könnte,  weil  es  zu  den  schon  vorher  abge- 

handelten Mahnungen  gehöre.  Dagegen  scheint  mir  Glemens 
weitere  Polemik  gegen  Soltau,  soweit  sie  dessen  Hypothese 
betrifft,  daß  der  I.  Petr.  eine  Homilie  sein  soll,  doch  auf 
schwachen  Füßen  zu  stehen.  Mit  allgemeinen  Fragen,  was 
wir  eigentlich  von  Homilien  aus  dem  ersten  Jahrhundert 
wüßten,  ob  diese  Homilie  wirklich  eine  solche  Gestalt  wie  die 
angebliche  Grundschrift  gehabt  habe,  und  ob  sie  aufgezeichnet 
und  aufbewahrt  worden  sei  ?  ist  noch  kein  wissenschaftlicher 

Gegenbeweis  geführt.  Uns  ist  manches  aus  der  Zeit  der 
Entstehung  des  N.  T.  nicht  ausdrücklich  berichtet,  und  doch 
vermögen  wir  durch  Vergleiche  .und  Rückschlüsse  ziemlich 
bestimmte  Urteile  abzugeben,  und  mit  seiner  Auffassung  von 

1  Th.  St.  Kr.  1905  S.  312.  *  Bibelstudieu  237. 
ä  Die  Einheitlichkeit  d.  I.  Petr.  (Th.  St.  Kr.  1905,  614  ff.) ■^  S.  621. 
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dem  homilieiiartigen  Charakter  unseres  Schreibens  steht 
Soltau  durchaus  nicht  allein,  sondern  kann  sich  auf  gewichtige 
Stimmen  anderer  Gelehrter  berufen. 

Ich  habe  die  Kontroverse  zwischen  Soltau  und  Giemen 

deshalb  hier  angeführt,  weil  trotz  der  Divergenz  ihrer  Re- 
sultate beide  Männer  das  Stück  V  1—5  als  einen  Fremd- 
körper in  dem  Ganzen  des  jetzigen  Briefes  empfinden,  und 

w^eil  beide  darin  übereinstimmen,  daß  mit  dem  Anfang  und 
dem  Schluß  des  Briefes  auch  diese  ersten  Worte  des  V.  Kapitels 
fallen  müssen.  Ich  glaube  für  beide  Schwierigkeiten  in 
meiner  Hypothese  der  Zweiteilung  unseres  Schreibens  eine 

befriedigende  Lösung  gezeigt  zu  haben,  daß  nämlich  V  1—5 
in  der  Tat  mit  I  1—2  und  V  12—14  zusammengehört,  daß 
aber  darum  die  drei  Stellen  nicht  etwa  zu  tilgen  oder  als 

spätere  Ueberarbeitungen  zu  betrachten  sind,  sondern  daß 
sie  zu  dem  kleinen  Brief  I  1—2  und  IV  12— V  14  gehören; 
ebenso  wie  ich  glaube,  durch  meine  Ausführungen  über  den 
literarischen  Charakter  des  Abschnittes  I  3— IV  11  auch  den 

von  Clemen  gerügten,  weil  zu  allgemein  gehaltenen  Ausdruck 

„Homilie"  genügend  spezialisiert  zu  haben. 

I 
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Zweiter  Teil 

Das  religionsgeschichtliche  Problem 

Die  religionsgescliichtliche  Forschung  steht  in  einzelnen 
Kreisen  christlicher  Theologen  und  Laien  in  einem  gewissen 
Mißkredit.  Übertreibungen  und  Mißgriffe,  die  an  einzelnen 
Stellen  vorgekommen  sind,  und  die  mit  Recht  geeignet  waren, 
das  religiöse  Empfinden  breiterer  Schichten  zu  verletzen,  hat 
man  in  bequemer  Verallgemeinerung  der  religionsgeschicht- 

lichen Methode  überhaupt  zur  Last  geschrieben,  ohne  zu  berück- 
sichtigen, daß  auch  hier  der  neue  Wein  zunächst  die  alten 

Schläuche  zu  zerreißen  droht.  Der  Religionshistoriker  gilt 
in  weiteren  Laienkreisen  und  auch  wohl  in  manchen  pastoralen 

„Diözesankränzchen"  als  ein  moderner  Bilderstürmer,  der  mit 
kecker  Hand  auch  an  den  ältesten  Traditionen  zu  rühren 

wagt.  Es  müssen  sehr  unerfreuliclie  Erfahrungen  gewesen 
sein,  die  Wendland  zu  dem  scharfen  Wort  veranlaßt  haben, 
daß  auch  der  historisch  Fühlende  weder  eine  mechanische 
Übertragung  und  Identität  der  in  den  gleichen  Formen  sich 
ausprägenden  Anschauungen  annimmt,  noch  die  Bedeutung  der 
Aufgabe  verkennt,  nachzuweisen,  wie  die  alten  Formen  vom 
neuen  Geiste  erfüllt  worden  sind;  und  wenn  er  dann  fort- 

fährt: „mögen  sie  in  dieser  Betrachtung  eine  Profanation 
sehen,  ~  sie  sollen  wenigstens  anderen  eine  solche  Absicht 
nicht  insinuieren,  und  sich  nicht  einbilden,  das  Recht  der 
Methode  durch  Hinweis  auf  einzelne  Fälle  ihres  Mißbrauchs 

bestreiten  zu  dürfen"  ̂  

1  I(OT?]<?,  Ztschr.  N.  T.  W.  1904,  350  ff. 
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Aber  auch  dann,  wenn  man  von  solchen  Gegnern  absieht, 
die  in  jedem  Versuch,  historisclie  Schriften  historisch  zu  be- 

greifen und  die  Eeligion  der  nt.  Schriftsteller  psychologisch 
zu  verstehen,  eine  Heiligtumsschändung  wittern,  scheint  doch 
ein  Einwand,  den  man  gegenüber  der  religionsgeschichtlichen 
Methode  erhebt,  schwerer  in  das  Gewicht  zu  fallen,  zumal  er 
nicht  an  irgendeinem  beliebigen  Punkt  der  Peripherie  sich 
bewegt,  sondern  das  Zentrum  des  Glaubens  berührt,  das  ist 
der  Einwand,  der  es  mit  dem  Begriff  der  Offenbarung  zu  tun 
hat.  Durch  die  religionsgeschichtliche  Methode  wird,  nach 
der  Meinung  vieler,  der  Begriff  der  göttlichen  Offenbarung, 
wie  sie  im  A.  T.  angebahnt,  in  der  Person  Jesu  erschienen, 
und  durch  die  Männer  des  N.  T.  im  Sinne  ihres  Meisters  und 

in  der  Kraft  des  göttlichen  Geistes  weiter  vermittelt  worden 
sei,  entweder  ganz  und  gar  aufgehoben  oder  doch  seines 
eigentlichen  Inhalts  beraubt. 

Feine  hat  in  seiner  Auseinandersetzung  mit  Gunkel, 
Wendland  und  Hausrath  diesen  Einwand  dahin  formuliert, 
daß  Avenn  eine  solche  Beurteilung  des  Paulus  richtig  wäre, 
wir  allerdings  besser  täten,  uns  von  der  Theologie  dieses 
Apostels  abzuwenden,  und  unsere  Kirche  zum  reinen  Evangelium 

Jesu  zurückzuführen,  welches  solange,  und  noch  in  der  Ke- 
formation  verkannt  worden  wäre^.  Feine  erkennt  wohl  an, 
daß  auch  Paulus  sein  Christusbild  und  seine  gesamten  lehr- 

mäßigen Gedanken  nur  in  den  Formen  der  Bildung  und  An- 
schauung seiner  Zeit  darstellen  konnte  ̂ ,  daß  seine  ganze  Art 

der  Darstellung  eine  gewisse  Verwandtschaft  mit  der  kynisch- 
stoischen  Diatribe  verrate ",  daß  seine  Briefe  unverkennbare 
Anlehnung  an  die  griechische  Briefform  zeigen  *,  und  daß  er 
auch  die  Mittel  der  Darstellung  und  Veranschaulichung  dem 
griechischen  Volksleben  seiner  Zeit  entnehme  ^  Feine  gesteht 

auch  gewisse  innere  Beeinflussungen  des  Paulus  durch  orien- 
talische Religionen  ̂ ,  und  auffällige  Berührungen  mit  den  Ge- 
danken der  Stoa  zu ',  so  daß  es  ihm  zweifellos  ist,  wie  Paulus 

^  Theologie  des  Neuen  Testaments  (Leipzig  1910)  246. 
2  S.  245.  3  S.  247.  *  S.  248.  ''  S.  249. 
«  S.  249  ff.  '  S.  253  ff. 



Die  Mysterienreligion  und  das  Problem  des  I.  Petrusbriefes         31 

mit  seinem  Yorstellung-sniaterial  in  die  ausgehende  Antike 
gehört,  und  nur  im  Zusammenhang  mit  ihr  geschichtlich  ver- 

standen werden  kann,  aber  der  Inhalt  seines  Christusbildes 
ist  durch  zeitgeschichtliche  Ideen  von  göttlichen  Erlösern 
unberührt  geblieben  \  Die  zentrale  Tatsache,  von  welcher 
ausgegangen  werden  muß,  ist  die  religiöse  Erfahrung  des 

Apostels-;  „hätte  der  Apostel  so  Wesentliches  aus  der  Er- 
lösungslehre seiner  Zeit  entnommen,  wie  es  Gunkel  und 

Wendland  behauptet  haben,  so  würde  das  geschichtliche  Ver- 
ständnis der  religiös  sittlichen  Erneuerung  des  Apostels  in 

seiner  Bekehrung  sehr  erschwert,  Avenn  nicht  geradezu  un- 
möglich sremacht''  ̂  

Aber  läßt  sich  der  Inhalt  des  Christusbildes  wirklich  so 

vollständig  von  der  Form  der  Darstellung  und  Verauschaulichung 

trennen,  wie  es  Feine  tun  will?  Gewiß,  —  die  zentrale  Tat- 
sache, von  welcher  ausgegangen  werden  muß,  wenn  man 

Paulus  überhaupt  verstehen  will,  ist  die  religiöse  Erfahrung 
des  Apostels;  aber,  ganz  abgesehen  von  der  späteren  Form 
der  Darstellung  —  mußte  sich  diese  seine  religiöse  Erfahrung 
denn  nicht  auch  für  ihn  selbst  in  den  Formen  und  An- 

schauungen vollziehen,  die  ihm  aus  seiner  ganzen  Umgebung 
heraus  geläufig  waren?  Und  sind  denn  diese  Formen  wirk- 

lich nur  etwas  so  Äußerliches  und  Abstraktes,  daß  man  sie 

einfach  von  einer  religiösen  Anschauung  auf  die  andere  über- 
tragen könnte,  ohne  daß  auch  die  Formen  selbst  durch  den 

bisherigen  Inhalt  irgendwie  at'fiziert  werden,  und  ohne  daß 
diese  ihre  Ausprägung  sich  notwendig  auch  auf  den  neuen 
Inhalt  überträgt,  und  ihn  nach  ganz  bestimmten  Richtungen 
wieder  beeinflußt,  oft  vielleicht  in  der  Art,  daß  es  dem  Träger 

solcher  religiösen  Anschauungen  gar  nicht  recht  zum  Bewußt- 
sein kommt,  wie  alte  Form  und  neuer  Inhalt  gegenseitig  auf- 

einander eingewirkt  und  sich  umgestaltet  haben? 
Es  scheint  mir  bei  Feine  dieselbe  Beobachtung  vorzu- 

liegen, wie  man  sie  auch  in  dem  oben  erwähnten  neuesten 
Werk  Clemens  an  wiederholten  Stellen  machen  kann.  Bei 

beiden  Gelehrten  ist  ein  großes  Verständnis  und  eine  bereit- 

1  S.  260.  2  g_  ebd.  '  S.  261. 
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willige  Aufgeschlossenheit  für  die  Resultate  der  religions- 
geschichtlichen Methode  vorhanden,  solange  eben  diese  Resultate 

nur  dies  oder  jenes  Außenfort  berühren;  aber  bei  beiden 
Männern  greift  sofort  eine  starke  Zurückhaltung  Platz,  wenn 
der  eine  oder  der  andere  Gegner  seine  Laufgräben  bis  an 
das  eigentliche  Kernwerk  heran  zu  führen  versucht.  Man 
kann  den  Standpunkt  der  beiden  Gelehrten  noch  so  sehr  ver- 

stehen, aber  man  hat  bei  einer  ganzen  Anzahl  ihrer  Positionen 
immer  wieder  die  Empfindung,  daß  die  von  ihnen  gezogenen 
Folgerungen  durchaus  nicht  den  aufgestellten  Prämissen  ent- 

sprechen, und  daß  die  größere  Konsequenz  häufig  auf  selten 
der  von  ihnen  bekämpften  Methode  liegt. 

Eine  historische  Betrachtungsweise  kann  sich  der  Tat- 
sache nicht  verschließen,  daß  das  Christentum  in  den  ersten 

Jahrzehnten  seines  Bestehens  genau  eine  solche  Winkelexistenz 
geführt  hat,  wie  dieser  oder  jener  Mysterieukult,  und  daß  die 
ersten  Anhänger  des  Christentums  in  ihren  breiten  Schichten 
eben  nicht  zu  den  Stoikern  oder  Peripatetikern  gehörten, 
sondern  daß  sie  aus  jenen  Kreisen  stammten,  die  Paulus 

I.  Kor.  I  27 — 29  vor  Augen  hat,  und  daß  gerade  diese  Kreise 
ihre  religiöse  Befriedigung  nicht  in  den  abstrakten  Lehren 

irgendeiner  Philosophenschule,  sondern  eben  in  den  Mysterien- 
kulten gesucht  und  gefunden  haben.  An  diese  Leute  haben 

die  Apostel  und  ihre  Schüler  sich  mit  der  neuen  Lehre  von 

dem  Christus  gewendet,  und  dabei  sollen  sie  das  ganze  bis- 
herige religiöse  Vorstellungs-  und  Empfindungsleben  ihrer 

Hörer  fast  völlig  ignoriert  haben? 

Gerade  die  grundlegenden  Begriffe  urchristlicher  Ver- 
kündigung: Wiedergeburt,  Gemeinschaft  mit  dem  auferstandenen 

Christus  durch  Essen  und  Trinken,  Aufsteigen  der  Seele  bis 

zur  vollen  Erkenntnis  —  alle  diese  Begriffe  sollen  die  Männer 
des  N.  T.  erst  neu  geprägt  haben,  wenn  sie  doch,  wie  eine 
Vergleichung  zeigt,  gerade  diese  Formen  und  Begriffe  fast 
überall  bei  ihren  Hörern  fanden  und  voraussetzen  durften? 

Das  mag  eine  durchaus  richtige  kanonische  Betrachtungsweise 
der  Entstehung  der  ersten  christlichen  Gemeinden  und  der 
Gemeindetheologie  sein,  aber  eine  historische  Methode  ist  es 
nicht,  wenn  man  in  einer  in  at.  und  jüdischen  Vorstellungen 
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erstarrten  Frömmigkeit  ein  höheres  Ideal  sieht,  als  in  einer 
lebendigen  Religion  ̂  

Nicht  ein  Aufheben  oder  ein  Entleeren  des  Begriffs  der 
göttlichen  Offenbarung  bedeutet  eine  gesunde,  sich  ihrer 
Schranken  bewußte  religionsgeschichtliche  Methode,  sondern 
sie  setzt  die  umfassende  Bedeutung  der  Offenbarung  erst  in 
das  rechte  Licht,  ebenso,  wie  sie  die  umfassende  Größe  der 
göttlichen  Weltregierung  erst  klar  erkennen  lehrt.  Wenn 
jede  göttliche  Offenbarung  ein  ganz  bestimmtes  Ziel  verfolgt, 
und  alle  diese  Einzelziele  wieder  dem  letzten  göttlichen  End- 

zweck dienen  müssen,  der  Herbeiführung  der  Herrschaft  Gottes 
über  die  Menschen,  dann  ist  nicht  einzusehen,  warum  die 
Größe  göttlicher  Offenbarung  darunter  leiden  soll,  wenn  man 
sie  nicht  auf  Israel  beschränkt,  sondern  sie  auch  auf  außer- 

jüdischem Gebiet  geschehen,  und  in  außerjüdischen  Gedanken- 
kreisen wirksam  sein  läßt.  Im  Gegenteil!  AVie  alle  die 

Rinnsale  und  Ströme  religiöser  Vorstellungen  und  religiösen 
Lebens  von  einem  höheren  Willen  geleitet  allmählich  zu- 

sammenfließen und  einmünden  in  den  großen  Strom  göttlicher 
Offenbarung,  die  mit  dem  Namen  Jesu  verbunden  ist,  wie  jedes 
dieser  Rinnsale  und  Flüßchen  bestimmte  Bestandteile  aus 

jenen  Gegenden  mit  sich  führt,  aus  denen  es  stammt,  wie  das 
alles  bei  dem  Zusammenfließen  ein  eigenartiges  gemischtes 
und  buntes  Farbenbild  gibt,  und  wie  dann  wieder  dieser  oder 
jener  Teil  allmählich  abgestoßen  und  zurückgelassen  wird, 
und  dieser  oder  jener  andere  sich  mit  dem  Wasser  des  Haupt- 

stroms so  eng  verbindet,  daß  in  einer  gewissen  Entfernung 
von  den  Quellen  kaum  noch  erkannt  werden  kann,  wo  die 
erste  Verbindung  sich  vollzogen  hat,  und  wie  sie  allmählich 
immer  enger  geworden  ist  —  das  scheint  mir  ein  treffendes 
Bild  zu  sein,  um  die  Beziehungen  der  religionsgeschichtlichen 
Forschungen  zu  dem  Begriff  der  göttlichen  Offenbarung,  und 
speziell  der  christlichen  Offenbarung  zu  bezeichnen. 

Heißt  es  wirklich  der  Kraft  und  Tiefe  des  Hauptstroms 
Abbruch  tun.  wenn  die  Religionsgeschichte  das  selbstverständ- 

liche Verlangen  hat,  bis  zu  den  Quellen  zurückzugehen,  um 

1  P.  Wendland,  Z.  N.  T.  W.  1904  S.  350. 
Religionsgeschichtliche  Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  3 
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diese  oder  jene  eigenartige  Färbung  und  Mischung  des  Haupt- 
stroms zu  verstehen,  und  wenn  sie  bei  ihrem  Suchen  nach 

den  Quellen  sich  nicht  nur  bei  den  in  Israel  und  Babylon 
entsprungenen  begnügt,  sondern  auch  die  anderen  kleinen  und 

gi'ößeren  Quellen  zu  erforschen  sucht?  Und  heißt  es  wirklich, 
die  Bedeutung  dieses  Stromes  für  das  Land,  durch  dessen 
Ebene  er  fließt  und  sie  befruchtet,  heißt  es  wirklich,  die  Be- 

deutung herabsetzen,  wenn  ich  erkenne,  daß  gewisse  wesent- 
liche Bestandteile  des  Wassers  aus  irgendeiner,  bisher  noch 

unerforschten  Quelle  stammen  ?  Sollte  gerade  dem  christlichen 
Theologen  die  Offenbarung  und  die  Weltregierung  Gottes 
nicht  noch  größer  und  reicher  werden,  wenn  er  immer  mehr 
vereteht,  wie  auch  die  Mysterienkulte  des  Altertums  ihre 

Schätze  hergegeben  haben,  als  das  nlr^Qioiia  rov  xqövov  ge- 
kommen war?  ''H  "lovöaküv  6  d^abg  jtiovov;  ovyl  y^al  Id-vCbv, 

val  y.al  id-vCbv,  dneQ  tlg  6  d^eog  dg  öiy.aicvast  TreQiTO/urjv  .  .  . 
•Kai  u/.Qoßvoiiav  (Rom.  III  29). 

Freilich  darf  die  religionsgeschichtliche  Forschung  auch 

die  ihr  gezogenen  Grenzen  nicht  leichtfertig  überschreiten 
und  aus  jeder  äußeren  Analogie  sofort  auf  innere  Abhängigkeit 
schließen.  So  verständlich  es  ist.  wenn  man  in  der  ersten 
Freude  über  neue  Funde  und  Entdeckungen  diesen  eine 
größere  Bedeutung  zuschreibt,  als  sie  in  Wirklichkeit  besitzen, 
und  so  leicht  man  geneigt  ist,  unbewiesene  Hypothesen  für 

gesicherte  Resultate  zu  halten,  wenn  sie  in  unseren  Gedanken- 
kreis sich  einfügen,  so  entschieden  muß  immer  wieder  betont 

werden,  daß  die  religionsgeschichtliche  Methode  genau  wie 

jede  andere  historische  Forschung  es  zunächst  nur  mit  den 
äußeren  Tatsachen  zu  tun  hat,  und  daß  sie  erst  von  diesen, 

aus  durch  Vergleiche  und  Rückschlüsse  die  inneren  Beziehungen 
aufsuchen  und  erklären  kann.  Dabei  ist  selbstverständliche 

Voraussetzung,  daß  bei  der  geringen  Anzahl  historischer  Ur- 

kunden gerade  aus  den  ersten  Zeiten  der  christlichen  Religions- 
geschichte und  bei  dem  oft  sehr  fragmentarischen  äußeren 

Zustand  dieses  Materials  wirklich  gesicherte  Resultate  sich 
selten  werden  feststellen  lassen,  und  daß  wir  in  vielen  wichtigen 

Fragen  über  einen  größeren  oder  geringeren  Grad  von  Wahr- 
scheinlichkeit niemals  hinauskommen  werden,  so  lange  uns 
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nicht  durch  neue  Funde  auch  neue  Gesichtspunkte  erschlossen 
werden. 

Giemen  hat  in  seinem  wiederholt  genannten  Werk  eine 
Reihe  methodologischer  Forderungen  aufgestellt,  die  nach 
seiner  Meinung  jeder  religionsgeschichtlichen  Untersuchung 
zugrunde  gelegt  werden  müssen  ̂   Ich  führe  sie  kurz  an, 
damit  wir  uns  ebenso  kurz  mit  ihnen  auseinandersetzen 
können : 

1.  Eine  religionsgeschichtliche  Erklärung  ist  unmöglichj 
wenn  sie  mit  Notwendigkeit  zu  unhaltbaren  Konsequenzen 
führt  oder  gar  von  solchen  ausgeht; 

2.  vor  der  Vergleichung  muß  immer  sowohl  der  Sinn  der 
nt  Stelle,  als  der  Gehalt  der  damit  zu  vergleichenden  außer- 

jüdischen Anschauung  völlig  klar  gestellt  sein; 
3.  man  darf,  auch  wenn  man  gemeinsame  Keime  entdeckt 

hat,  damit  nicht  schon  die  ganze  Anschauung  erklärt  zu  haben 
meinen ; 

4.  die  zur  Erklärung  herangezogene  außerjüdische  An- 
schauung muß  der  christlichen  wirklich  einigermaßen  ent- 

sprechen —  man  darf  aber  auch  nicht  zu  viel  verlangen, 
denn  unverändert  wird  sie  selten  aufgenommen  sein; 

5.  etwas  der  Anschauung  Entsprechendes  muß  wirklich 
schon  vorher  existiert  haben ;  man  kann  sonst  höchstens  fragen, 
ob  nicht  ein  umgekehrtes  Abhängigkeitsverhältnis  besteht; 
doch  darf  man  auch  das  nicht  übertreiben,  denn  eine  An- 

schauung kann  sehr  viel  älter  sein  als  die  Quelle,  in  der  sie 
uns  zufällig  zuerst  begegnet,  aber  das  muß  dann  wieder  erst 
bewiesen,  oder  wenigstens  wahrscheinlich  gemacht  werden; 

6.  es  muß  gezeigt  werden,  daß  und  wie  eine  Anschauung 
auf  das  Christentum  oder  vorher  auf  das  Judentum  einwirken 
konnte. 

Die  unter  Nr.  1—4  erhobenen  Forderungen  erscheinen  so 
selbstverständlich,  daß  man  sich  wundern  könnte,  warum  Giemen 

sie  hier  noch  einzeln  aufzählt;  er"  muß  dabei  jedenfalls  ganz 
bestimmte  Erscheinungen  im  Auge  gehabt  haben.  Immerhin 
können  seine  Forderungen  irreführend  wirken,  und  falsche 

1  Religionsgescb.  Erklärung  des  N.  T.  (Gießen  1909)  10  ff. 
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Schlüsse  auf  die  Methode  als  solche  zulassen,  wenn  man  es 
für  nötig  halten  muß,  solche  Binsenwahrheiten  noch  besonders 
zu  unterstreichen. 

Die  unter  Nr.  5  aufgestellte  Forderung  berührt  eine 
außerordentlich  strittige  Frage.  Es  ist  eine  von  den  Gegnern 
der  religionsgeschichtlichen  Forschung  wiederholt  erhobene 

Beschwerde,  daß  man  bei  einer  Übereinstimmung  der  heid- 
nischen und  christlichen  Vorstellungen  ohne  weiteres  den 

heidnischen  Vorstellungen  die  Priorität  zuspreche,  ohne  erst 

sorgfältig  zu  untersuchen,  ob  nicht  umgekehrt  eine  Beein- 
flussung der  heidnischen  Vorstellungen  durch  die  christlichen 

vorliege?  Reitzenstein  hat  den  religionsgeschichtlichen  Stand- 
punkt solchen  Einwendungen  gegenüber  dahin  präzisiert,  daß 

eine  solche  Beeinflussung  in  allen  den  Fällen  ausgeschlossen 
erscheint,  in  denen  die  fragliche  Vorstellung  in  mehreren 
heidnischen  Eeligionskreisen  vorkommt;  sprachliche  Ent- 

lehnungen aber  aus  dem  Christentum  seien  von  Anfang  an 
so  unwahrscheinlich,  daß  die  Beweislast  hier  immer  dem  zu- 

falle, der  eine  Priorität  des  christlichen  Gebrauchs  annehmen 
wollte  \  und  Deißmann  urteilt  über  die  Frage  der  sprachlichen 
Entlehnung,  daß  jedes  Wort,  das  nicht  auf  den  ersten  Blick 
sich  als  jüdische  oder  christliche  Neuschöpfung  zu  erkennen 
gibt,  bis  zum  Erweis  des  Gegenteils  als  gemeingriechisches 
Wort  anzusprechen  sei  ̂   Gerade  hier  werden  die  Fragen 

über  die  gegenseitigen  Beeinflussungen  und  über  die  Schlüssig- 
keit der  angezogeneu  Beweise  immer  controvers  bleiben. 
Die  Forderung  unter  Nr.  6  wird  von  Giemen  selbst  in 

breiterer  Ausführlichkeit  behandelt,  und  die  Religionen  werden 
von  ihm  aufgezählt,  die  nach  seiner  Meinung  auf  das  Christentum 
eingewirkt  haben  könnten.  Direkt  ablehnend  verhält  sich 

Giemen  nur  gegen  eine  Beeinflussung  des  ältesten  Christen- 
tums durch  die  indischen  Religionen  und  speziell  den  Buddhismus. 

Diese  letzten  Ausführungen  Clemens  wird  man  nur  unter- 
schreiben können. 

Treten  wir  nunmehr  an  die  Einzeluntersuchung  unseres 
Schreibens  heran,  so  denken  wir  sie  in  der  Art  zu  führen,  daß 

HeUen.  Myater.  Kel.  83.  ^  Licht  von  Osten  47. 
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wir  zunächst  einen  kurzen  Überblick  über  die  Resultate  der 

bisherigen  Erklärung  geben^,  um  dann  zu  zeigen,  wie  alle 
diese  Stellen  in  dem  Milieu  der  von  uns  vermuteten  Mysterien- 

religion ebenfalls  ein  durchaus  harmonisches  Bild  geben,  das 
vielleicht  noch  den  Vorzug  einer  größeren  Anschaulichkeit 
und  Lebendigkeit  hat.  Wir  beginnen  mit  der  Untersuchung 

des  größeren  Abschnitts  1  3 — IV  11,  der  nach  unserer  Meinung 
eine,  bei  Gelegenheit  einer  Taufe  gehaltene  Ansprache  an  die 
eben  getauften  Christen  ist. 

I  3.  Ob  und  wie  weit  der  Ausdruck  svlöyrjrog  6  S-eög 
xtA.  feststehende  liturgische  Formel  ist,  beschäftigt  uns  hier 
nicht  weiter;  die  Wahrscheinlichkeit  wird  von  allen  neueren 
Erklärern  zugegeben.  Dagegen  treten  wir  sofort  an  eine 
wichtige  Frage,  wenn  es  sich  um  die  religionsgeschichtliche 
Erklärung  des  Ausdruckes  o  .  .  .  ävayevvrioag  fi(.iag  xrA.  handelt. 
llvayevvüv  kommt  nur  in  unserem  Schreiben  vor,  und  zwar 
außer  an  dieser  Stelle  noch  I  23.  Sowohl  Kühl,  wie  üsteri 
und  Scharfe  sind  darin  einig,  daß  der  Ausdruck  auf  ein 
Originalwort  Jesu  zurückzuführen  sei.  Kühl  meint  freilich, 
daß  zu  seiner  Erklärung  die  Umschreibung  mit  dem  johanne- 
ischen  avtod-ev  yevvri&f^vat  nicht  ganz  genüge,  wenn  sich  beide 
Ausdrücke  auch  sachlich  berühren.  Es  drücke  den  Gedanken 

der  Wiederholung  bestimmter  aus,  als  bei  Johannes  und  be- 
zeichne entweder:  ein  früher  vorhandenes  Leben  von  neuem 

ins  Dasein  rufen,  oder  —  neben  dem  durch  die  natürliche 
Zeugung  hervorgerufenen  natürlichen  Leben  ein  neues,  anders- 

artiges hervorbringen.  Gennrich  urteilt  %  daß  die  Elemente 
dieses  Begriffes  bereits  in  der  Predigt  Jesu  und  in  den  Synop- 

tikern enthalten  sind;  wenn  er  als  fertiger  Begriff  erst  bei 
den  Jüngern  hervortrete,  deren  Leben  tatsächlich  durch  den 
Glauben  an  Christus  ein  von  Grund  aus  neues  geworden  war, 
dann  liege  das  in  der  Natur  der  Sache.    Wir  haben  aber  um 

*  Die  von  Windisch  (in  Lietzmaüns  Hdbch.  z.  N.  T.)  gegebene  Er- 
klärung der  katholischen  Briefe  habe  ich  leider  nicht  mehr  benutzen  können, 

da  die  Arbeit  schon  in  Druck  gegeben  war,  als  mir  das  Buch  von  Windisch 
zugänglich  wurde. 

*  Die  Lehre  von  der  Wiedergeburt  in  dogmengesch.  und  religionsgesch. 
Bedtg.  (Berlin  1907)  88. 
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SO  weniger  Anlaß,  die  Herkunft  der  Idee  der  Wiedergeburt 
im  ursprünglichen  Christentum  aus  außerchristlichen  Vor- 
stellungskreisen,  insbesondere  der  Mysterienfrömmigkeit  jener 
Zeit  abzuleiten,  als  es  sich  zeigt,  daß  die  Wiedergeburtsidee 

der  Mysterien  einen  ganz  anderen  Inhalt  hat,  als  die  ur- 
sprünglich christliche  Idee  und  erst  ziemlich  spät,  parallel 

mit  der  christlichen  Idee  und  sicher  nicht  ohne  Beeinflussung 
durch  die  letztere  einen  tieferen  geistigen  Gehalt  gewonnen  hat. 

Lassen  wir  zunächst  einmal  den  Ausdruck  ganz  beiseite,  und 
nehmen  wir  die  von  ihm  bezeichnete  Sache,  so  ist  in  erster 
Linie  festzustellen,  daß  die  Juden  das  Bild  von  dem  Sterben 
eines  alten  Lebens  und  der  Wiedergeburt  eines  neuen  Lebens 
niemals  in  irgendeiner  kultischen  Form  verwertet  haben. 
Wenn  sich  also  der  Gedanke  der  Wiedergeburt  im  N.  T.  an 

eine  kultische  Handlung  geknüpft  findet,  so  kann  dieser  Zu- 
sammenhang jedenfalls  nicht  aus  der  spezifisch  jüdischen 

Gedankenwelt  heraus  entstanden  sein.  Nun  ist  diese  Ver- 
bindung zwischen  Wiedergeburt  und  kultischer  Handlung, 

nämlich  der  Taufe,  trotz  Giemen  (S.  175),  ganz  evident  Tit. 
III  5  eacoasv  i]f.iäg  ÖLct  Xovzqov  TtaXivyevsolag  xal  drayiaivcoascog 

TtvEVfxarog  aylov  xtI.  und  Joh.  III  5  Iccp  f-ii]  rig  yevvr^^fj  s^  vöarog 

y.al  TtvsvfAarog,  wo  der  Ausdruck  III  3  iav  jut]  zig  yevvrj&fj 

avwd-ev  wieder  aufgenommen  und  näher  erläutert  wird,  und 
aus  I  Kor.  XV  29  geht  doch  unwiderleglich  hervor,  daß  in 
Korinth  die  Sitte  bestanden  hat,  sich  für  Tote  taufen  zu 
lassen,  also  der  Taufe  einen  sakramentalen  Charakter  und 
eine  magische  Bedeutung  zuzuschreiben;  und  Paulus  weist 
diese  Auffassung  nicht  etwa  als  etwas  Verkehrtes  zurück, 
sondern  er  sagt:  wenn  Christus  nicht  auferstanden  ist,  dann 

ist  auch  die  Taufe  für  Tote  nichts  nütze  —  darin  liegt  also 
die  stillschweigende  Voraussetzung,  daß,  wenn  Christus  wirk- 

lich auferstanden  ist,  es  auch  um  diese  Taufe  durchaus  nicht 
etwas  so  Verkehrtes  sein  müsse.  Es  ist  interessant  zu  be- 

obachten, wie  sich  Gennrich  mit  der  Stelle  Tit.  III  5  aus- 
einandersetzt. Wenn  etwa  mit  der  Taufe  als  solcher  diese 

Wirkung,  nämlich  die  Wiedergeburt,  und  nur  diese  Wirkung 
verknüpft  erscheint,  so  läge  hier  schon  jene  Umbildung  der 
urchristlichen  Vorstellungen  ins  Magische  vor,  wie  sie  später 
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unter  dem  Einfluß  des  Mysterienwesens  tatsächlich  erfolgt  (S.  9) ; 
das  aber  ist  unmöglich,  denn  der  Nachweis,  daß  bereits  im 
N.  T.  Lehrgedanken  oder  Kultusanschauungen  von  hellenischer 
Mysterienfrömmigkeit  beeinflußt  seien,  läßt  sich  nicht  erbringen; 
in  eschatologischer  Bedeutung  aber  kann  TraXivyeveaca  hier  auch 
nicht  gefaßt  werden  (S.  12);  es  bleibt  also  nichts  anderes  übrig, 
als  auf  die  aus  Cicero  und  Josephus  bekannte  Übertragung 
der  Bedeutung  des  Begriffes  nahvyeveaia  zurückzugehen, 
nämlich  die  nach  einem  Zustand  äußerer  oder  innerer  Lebens- 

hemmung eintretende  Befreiung  von  einem  inneren  Druck,  die 
in  dem  freudigen  Gefühl  eines  gesicherten  Daseins  empfunden 
wird.  Allerdings  würde  diese  Verwendung  in  der  altchrist- 

lichen Literatur  einzig  dastehen, 

Gennrich  erkennt  also  an,  daß  eigentlich  an  der  Stelle 

Tit.  III  5  eine  magische  Vorstellung  von  der  Taufe  anzu- 
nehmen sei  —  das  aber  könne  nicht  sein,  denn  der  Nachweis 

kann  nicht  erbracht  werden,  daß  die  Mysterienfrömmigkeit 
auf  die  Vorstellungen  des  N.  T.  eingewirkt  habe.  Warum 
erbringt  denn  Gennrich  aus  dieser  Stelle  nicht  den  Nachweis? 
Statt  dessen  erscheint  es  ihm  richtiger,  aus  dem  Sprachgebrauch 
des  Cicero  oder  Josephus  einen  Ausdruck  herüber  zu  nehmen, 
dessen  sonstige  Verwendung  in  der  ganzen  altchristlichen 
Literatur  allerdings  nicht  nachgewiesen  werden  kann,  nur 
um  nicht  irgendeine  tiefere  Abhängigkeit  des  Urchristentums 
von  den  Mysterienkulten  anzunehmen.  Auch  an  der  Stelle 
I  Petr.  II  2  scheint  mir  der  Ausdruck  aQTiyevvijra  sich  nur  auf 
die  durch  die  Taufe  geschehene  Wiedergeburt  anwenden  zu 
lassen,  besonders  wenn  man  das  aQziyevvrjra  II  2  mit  dem 
vvv  ad)^6i  in  21  vergleicht. 

Wenn  also  dieser  an  verschiedenen  Stellen  des  N.  T.  be- 
obachtete Zusammenhang  zwischen  der  Wiedergeburt  und  der 

kultischen  Handlung  der  Taufe  sich  aus  dem  vorchristlichen 
Judentum  nicht  ableiten  läßt,  und  wenn  uns  selbst  die  Aus- 

drücke ävayevväa&ai,  (nur  Si.  prol.  20),  avvjd^ev  yevvrjd^r^vaL, 
nalivyevsaia  in  der  LXX  nicht  begegnen,  wo  liegen  dann 
die  Anknüpfungspunkte  für  diese  Ausdrücke  und  für  die  durch 
dieselben  bezeichneten  Gedanken? 

A 
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Dieterich  hat  m.  E.  überzeugend  nachgewiesen  \  wie  die 
Vorstellungen  von  dem  Sterben  des  alten,  des  früheren  Menschen 
und  dem  Geborenwerden  eines  neuen  Menschen  in  den  religiösen 
Gedanken  und  Kiten  vieler  Völker  eine  hervorragende  Stelle 
hatten;  wir  beschränken  uns  hier  darauf,  diese  Gedanken  an 
einzelnen  besonders  markanten  Stellen  der  Mysterienkulte 
nachzuweisen : 

1.  Der  Berliner  Zauberpapyrus  I  37  (ed.  Parthey  Abhandl. 
der  Akademie  der  Wiss.  1865,  21)  schildert  nach  einer  An- 

rufung des  y/yad-bg  dai(.uov,  sich  mit  dem  Mysten  zu  vereinigen, 
diese  If^xpig  TtagiÖQov  in  folgender  Weise  (ich  lege  die  Er- 

gänzung von  W.  Kroll,  Philologus  LIV  564 ^  zugrunde):  Kai 
tid^u  oeavTÖv  TtQog  XQiIglv  Tfjg  ßQ(v[a£iog  rov]  öbLtivov  xai  T^g 

TtQO-KEii-ievrjg  Ttagad^iaeiog  ....  y.QvßB  y.qvSe  ttjv  7rQ[ä^iv  äyvhv 

TTqqrjOag  d\avrov  kv  fjfi€Q[aig  y'  cctzö]  ovvovatag  xal  yLvaiy(.[ög. 
Hier  tritt  also  der  Gedanke  klar  heraus,  daß  die  Weihe  zum 
Mysten  durch  eine  geschlechtliche  Liebesvereinigung  des 
Adepten  mit  dem  Gott  vollzogen  wird.  Denn  das  Enthalten 
wird  meist  deshalb  gefordert,  damit  der  so  Vorbereitete  rein 
ist  für  die  Vereinigung  mit  dem  Gotte,  s.  E.  Fehrle,  Kultische 
Keuschheit,  RGW  VI  3  ff. 

2.  Reitzenstein  führt  ̂   die  Geschichte  aus  Josephus  (Antqq. 
XVIII  65  ff.)  an,  in  welcher  die  Veranlassung  zu  der  Zer- 

störung des  Isistempels  in  Rom  im  Jahre  19  n.  Chr.  erzählt 
wird:  Ein  junger  Römer  war  in  Liebe  zu  der  Frau  eines 
anderen  entbrannt,  und  da  seine  Annäherungsversuche  ver- 

geblich geblieben  waren,  ließ  er  durch  den  von  ihm  bestochenen 
Isispriester  der  Frau  mitteilen,  daß  der  Gott  Anubis  sich  mit 
ihr  zu  vereinigen  wünsche.  In  großer  Freude  und  mit  voller 
Zustimmung  ihres  Mannes  begibt  sich  die  Frau  am  Abend  in 
den  Tempel  der  Göttin;  hier  wird  sie  in  das  Innere  geführt, 
die  Türen  werden  von  dem  Priester  geschlossen,  und  die 
nichtsahnende  Frau  vollzieht  mit  dem  Römer  Mundus,  der 
sich  eingeschlichen  hatte,  die  geschlechtliche  Vereinigung  in 
dem  festen  Glauben,  daß  der  Gott  Anubis  sie  dieser  Ehre 

*  Eine  Mithrasliturgie  (2.  Aufl.  Leipzig  1910)  157  ff. 
'  Mir  nachgewiesen  von  R.  Wünsch,  dem  ich  auch  für  verschiedene 

andere  Hinweise  zu  danken  habe.  "  Poimandres  228. 
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gewürdigt  habe,  und  rühmt  sich  noch  am  folgenden  Tage  der 
ihr  widerfahrenen  Auszeichnung.  Daraus  geht  unwiderleglich 
hervor,  daß  in  den  Isismysterien  der  Glaube  herrschte,  daß 
man  durch  eine  Vereinigung  mit  dem  Gott  zu  einem  höheren 
Grad  der  Erkenntnis  und  des  Lebens  gelangen  könne,  und 
daß  diese  Vereinigung  in  grob  sinnlicher  Weise  gedacht 
werden  konnte.^ 

3.  Eine  leise  Umbiegung  dieser  grob  sinnlichen  Anschauung 
finden  wir  in  dem,  unter  dem  Namen  des  Astrampsychos  über- 

lieferten Zaubergebet,  dessen  Unklarheit  durch  Reitzensteins 
Zweiteilung  geschwunden  ist,  und  in  welchem  der  Adept 

die  Bitte  an  Hermes  um  Vereinigung  mit  ihm  richtet:  "EX&s 
fioi  xvQie   'EQ(.ifj,    o/g    Tcc  ßqerpri    eig  rag  xoiXiag   twv   yvvat'AcJv, 

  [eAi^^fi]  /iioi,  y,vQie  ̂ Eq/htj,  Tial  dög  fxoL  xdqiv  Tgoq>i]v  vlxrjv 
evrj^iSQiav  erracpQodioiav  Ttgoodirtov  tldog  aXxfjv  a[Trb]  Ttdvroiv 

■Kai  Ttaöwv.  Auch  hier  klingt  der  Gedanke  der  geschlecht- 
lichen Vereinigung  durch ;  s.  A.  Dieterich,  Mithrasliturgie  97. 

Wir  stellen  als  bisher  gefundenes  Resultat  fest,  daß  in 
verschiedenen  alten  Mysterien  die  Erlangung  einer  höheren 
Erkenntnis  und  eines  reicheren  Lebens  an  eine  Vereinigung 
mit  dem  Gott  geknüpft  war,  und  daß  diese  Vereinigung  in 
grobsinnlicher  Weise  durch  einen  geschlechtlichen  Zeugungsakt 
als  vollzogen  gedacht  wurde.  Ob  der  Gott  selbst  der  Zeugende 
war,  oder  ob  sein  Eingehen  in  den  Menschen  nach  Analogie 
des  Zeugungsaktes  gedacht  wurde,  ist  nicht  so  wichtig  gegen- 

über dem  Hauptgedanken,  daß  die  Weihe  zu  einem  höheren 

Leben  mit  dem  Bild  einer  Zeugung  eng  verknüpft  war.^ 
Es  entspricht  nur  dem  Gesetz  der  Entwicklung,  wenn 

derartige  grobsinnliche  Kultgebräuche  allmählich  verfeinert 
und  vergeistigt  wurden,  nur  daß  dabei  die  doppelte  Möglich- 

keit eintreten  konnte,  entweder,  daß  die  ursprüngliche  heilige 
Handlung  zur  unverstandenen  Repräsentation  erstarrte,  oder 
daß  sie  eine  Umdeutung  empfing,  nach  der  nur  die  Seele 
solcher  Vermischung  mit  der  Gottheit  gewürdigt  wird,  oder 
auch,  daß  eine  künstliche  Überreizung  der  Phantasie  eine  Art 

inneren  und  dennoch  körperlichen  Erlebens  herbeiführen  sollte ' 

>)  S.  0.  Weinreich,  Der  Trug  des  Nektanebos  (Leipzig  1911)  17  u.  bes.  21. 
')  Weinreich  29.  '  Reitzenstein,  Hellen.  Mysterienreligion  21. 



42  Richard  Perdelwitz 

Die  Erstarrung  zur  unverstandenen  Repräsentation  be- 
gegnet uns  z.  B.  in  den  Prozessionen  mit  dem  Phallus  an  den 

ländlichen  Dionysien^  oder  auch  bei  den  Festbräuchen  der 
Liberalien,  wo  in  manchen  Gegenden  Italiens  zu  Ehren  des 
Liber  ein  großer  Phallus  zu  Wagen  auf  dem  Lande  umher 
und  in  die  Stadt  gefahren  wurde,  und  der  Phallus,  während 
dessen  Umzug  allerlei  anzügliche  Scherze  und  Lieder  im 
Schwange  waren,  von  einer  Matrone  öffentlich  bekränzt  wurde  \ 
Die  mehr  geistige  Umdeutung  und  die  Umformung  der  ganzen 
Handlung  in  einen  Akt  inneren  und  dennoch  körperlichen 
Erlebens  durch  Überreizung  der  Phantasie  begegnet  uns  ge- 

rade bei  dem  Begriff  Wiedergeburt  in  einer  ganzen  Reihe 
von  alten  Mysterienkulten. 

1.  Reitzenstein  hat^  auf  den  demotischen  Papyrus  des 
Louvre  3452  vom  Jahre  56/57  v.  Christo  verwiesen,  dessen 
Text  lehre,  wie  man  nach  dem  Tode  oder  im  Zauber  andere 
Gestalten  annehmen  (also  Gott  werden)  könne.  Die  letzte 
Abbildung  dieses  Papyrus  zeige  den  Menschen  zerlegt  in  seine 
sieben  Glieder  —  der  Kopf  ist  besonders  gelegt.  „Von  frühester 
Zeit  bis  in  das  alte  Reich  finden  wir  die  befremdliche  Sitte, 
dem  Toten  den  Kopf  abzuschneiden,  die  einzelnen  Glieder 
auseinander  zu  lösen,  das  Fleisch  abzukratzen,  und  die  Gebeine 

dann  wieder  in  Ordnung  und  zwar  in  der  Stellung  des  mensch- 
lichen Embryo  zusammen  zu  fügen.  Den  Sinn  gewinnt  Wiede- 

mann  überzeugend  aus  den  Pyramidentexten  und  dem  Toten- 
buch. Die  Wiederzusammenfügung  bedeutet  die  Erneuerung 

des  Lebens,  also  die  nahvyeveoia.  So  vollzieht  sie  die  Gottheit 

oder  der  Tote  selbst:  Pepi  a  reuni  ses  os,  il  s'est  rassemhU  ses 
chairs  {eavxhv  ovlliyei),  oder  Nout  te  donne  ta  Ute,  eile  ie  fait 

cadeau  de  ies  chairs,  eile  fapporte  ton  coeur  en  ton  ventre.^^ 
Hier  ist  also  nicht  der  Gedanke  der  Wiederbelebung  eines 

gestorbenen  Körpers,  sondern  wie  die  ganze  Art  der  Bestattung 

zeigt,  die  völlige  Neugeburt  das  ausschlaggebende  Moment, 

*  H.  Hepdmg,  Attis,  seine  Mythen  und  sein  Kult,  RGW  I  (Gießen 
1903)  191. 

«  G.  Wissowa,  Religion  und  Kultus  der  Römer  (München  1902)  244. 
*  Poimandres  368. 
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und  die  TiccXivyeveoia  kann  natürlich  erst  erfolgen,  nachdem 
das  alte  Leben  gestorben  ist. 

2.  In  den  Metamoi'phoseu  des  Apuleius  lesen  wir  (XI  21) : 
Nam  et  inferum  claustra  et  salutis  tuielam  in  deae  mami  posita 
ipsamque  traditiotiem  ad  instar  voluntariae  mortis  et  precariae 
salutis  celebrari,  quippe  cum  transactis  vitae  temporibus  iam  in 
ipso  ßnitae  liicis  limine  constitutos,  quis  tarnen  tuto  possint  magna 
religionis  committi  silentia,  numen  deae  soleat  eligere  et  sua  Pro- 

videntia quodam  modo  renatos  ad  novae  7'eponere  cursus  salutis 
eurricula  ̂  ;  ausdrücklich  wird  dieses  renasci  als  eine  Wanderung 
bis  zu  den  Gefilden  des  Todes  und  eine  Rückkehr  zum  Licht 

bezeichnet:  Accessi  confinium  mortis  et  calcato  Proserpinae  limine 
per  omnia  vectus  elementa  remeavi,  node  media  vidi  solem  Candida 
coruscantem  lumine  (Kap.  23). 

3.  lulius  Firmicus  Maternus  {de  errore  profanarum  reli- 

gionum  ed.  Ziegler)  berichtet"^  über  den  Mysterienkult  des 
Attis  (XVIII  If.):  Lihet  nunc  explanare  quibus  se  signis  vel 
quibus  symbolis  in  ipsis  superstHionibus  miseranda  hominum  turba 

cognoscat.  liabent  enim  propria  Signa,  propria  responsa,  qiiae  Ulis 
in  istorum  sacrilegiorum  coetibus  diaboli  tradidit  disciplina.  in 
quodam  templo,  ut  in  interiorihts  partibus  homo  moriturus  possit 

admitti,  dicit:  ''de  tympano  manducavi,  de  cymbalo  bibi,  et  re- 
ligionis secreta  perdidici\  quod  graeco  sermone  dicitur  Ix  zvfi- 

Tidvov  ßeßQOjy.a,  €/.  y.i\ußdlov  frsitcoy.a,  yeyovu  /.ivorr^g  ̂ 'ATtecog.  — 
Hier  wird  der  Myste,  der  in  die  interiores  partes,  also  in  das 
Adyton  zugelassen  werden  will,  ein  Jiomo  moriturus  genannt, 
also  muß  das,  was  in  dem  Adyton  mit  ihm  geschah,  ein  Sterben 
gewesen  sein,  und  sein  Herauskommen  aus  dem  Adyton  ist 
dann  das  renasci,  die  Wiedergeburt  gewesen ;  nennen  sich  doch 
auch  die  Mysten,  die  sich  dem  Taurobolium  unterzogen  haben, 
auf  einer  großen  Anzahl  von  Grabinschriften  selbst  mit  dem 

Namen  in  aeternum  renatus  ̂ . 
4.  In  der  Naassener  Predigt  wird  von  den  Phrygiem  er- 

1  Dieterich,  Mithrasliturgie  162;  Keitzenstein,  Hellen.  Myster.  Eel.  67; 
de  Jong,  Das  antike  Mysterienwesen  (Leiden  1809)  203  f. 

2  Hepding,  Attis  49;  Dieterich,  Mithr.  Lit.  103  und  162. 

*  Camont,    Oriental.  Eelgg.   im   röm.  Heidentum   (Leipzig  1910)  82; 
Gruppe,  Griechische  Mythologie  (München  1806)  1541  Anm.  7. 
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zählt  (158,  59;  158,  68)*:  keyovoi  öh  oi  (pQvyeg  [Tbv\  avibv 
toüTov  xai  veavr,  oIovh  Iv  i-ivrjfiari  xai  Tacpot  e:yxaTioQvyf.i€vov 

€v  tö)  autfiari'  oi  ös  avtoi,  fpi]ai,  ̂ Qvyeg  tov  aörbv  zoütov  ttccXiv 

Ix  fiezaßoh'jg  Xsyovoiv  d-eöv  atX.  Auch  hier  ist  es  wieder  das 
Bild  des  Sterbens,  das  im  Vordergründe  steht;  erst  dann  ist 
es  möglich,  Gott  zu  werden,  also  zu  einem  höheren  Leben 
zu  gelangen. 

5.  Sallust.  philos.  de  diis  et  mundo  cap.  IV:  üxa  ösvöqov 

toj-ial  v.aL  vrjoreia,  cöoTtSQ  xat  fif-iCov  äjto'Mmnuhiov  rrp  Ttsqai' 
T€Qiü  tfjg  yeveaeiog  TtQÖodov  Itzl  vovroig  ydlazTog  TQOffi]  iootcbq 

avayevvio^iivtov '  Icp"  olg  iXoQslai  xal  OT€(pavoi  xat  ^rgog  Tovg 
^eovg  olov  endvodog.  —  Das  ist  zwar  eine  spätere  Quelle, 
aber  doch  derselbe  Gedanke,  wie  er  uns  schon  wiederholt  be- 

gegnet ist,  daß  vor  der  Erhebung  zu  den  Göttern  ein  völliges 

Aufhören  des  vergangenen  Lebens  liegt  —  dann  erst  tritt 
die  Wiedergeburt  ein. 

Ich  i\\^Q  zum  Schluß  noch  eine  Stelle  aus  der  jüngeren 
Poimandresschrift  hier  an,  deren  Datierung  eine  sehr  unsichere 
ist.  Reitzenstein  selbst  will  das  XIII.  Kapitel,  das  von  der 
Prophetenweihe  handelt,  etwa  in  die  zweite  Hälfte  des  zweiten 
Jahrhunderts  setzen,  doch  fühlt  er  selbst  die  Unsicherheit 

dieser  Datierung  ̂ .  Ob  die  Schrift  wirklich,  wie  Reitzenstein 
meint,  von  christlichen  Einflüssen  frei  ist,  scheint  mir  doch 
sehr  diskutabel:  ich  führe  deshalb  diese  Stelle  auch  nur  an, 
ohne  irgendwelche  Schlüsse  für  die  Beeinflussung  urchristlicher 
Anschauungen  daraus  zu  ziehen.  Nachdem  Hermes  in  den 

yeviMlg  köyoig  nur  aiviyfiartoöag  geredet  hat,  und  nur  im  allge- 

meinen den  Grundsatz  aufgestellt  hat,  i^nqdiva  övvaod-ai  aio&T]vaL 
TtQo  rfjg  TtaXivysvealag,  möchte  Tat  jetzt  top  rfjg  naXivyeveoiag 

Xöyov  f.iad^elv,  und  wissen,  1^  olag  [.ii]Toag  ävaysvvrjd-f^g,  OTtogäg 
dk  Ttoiag;  Die  Unwissenheit  und  geistige  Blindheit  des 
Schülers  wird  immer  wieder  hervorgehoben,  so  besonders  auch 

die  Frage:  tig  Ion  yeveoiovQybg  zfjg  Tialivyeveaiag ;  Die  naXiv- 
yeveaia  gehörte,  wie  wir  von  Apuleius  wissen,  seit  den  ältesten 

Zeiten  zu  den  M3^sterien  der  Isis. 
Und  nun  fassen  wir  zusammen! 

Poimandres  93.  "  Poimandres  216. 
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Zu  wiederholten  Malen  begegnet  uns  in  den  religiösen 

Anschauungen  der  Mysterienkulte  die  Lehre,  daß  jemand,  ehe 

er  Vollrayste  wird,  die  Wiedergeburt  erlebt  haben  muß. 

Dieser  Akt  der  Wiedergeburt  wurde  zum  Teil  in  grob  sinn- 
licher Weise  nach  Analogie  der  menschlichen  Zeugung  gedacht, 

zum  Teil  verfeinert  und  vergeistigt,  und  mit  Überreizungen 

der  menschlichen  Phantasie  verbunden.  Durch  die  Wieder- 

geburt erhält  der  Myste  auf  magische  Weise  eine  höhere  Er- 
kenntnis und  sie  befähigt  ihn  zu  einem  höheren  Leben,  dem 

Gottsein.  Die  Wiedergeburt  selbst,  die  als  eine  völlige  Neu- 

schöpfung gedacht  wird,  ist  mit  bestimmten  kultischen  Hand- 
lungen verknüpft,  mögen  diese  in  dem  Hinabsteigen  in  das 

Adyton,  in  der  Xf^^plg  ̂ aqiöqov,  in  den  Taurobolien  oder  in 

der  Besprengung  der  Mysten  mit  Wasser  bestehen. 
Wenn  wir  nun  an  einzelnen  Stellen  des  N.  T.  ebenfalls 

die  Anschauung  von  der  sakramentalen  Bedeutung  der  Kultus- 
handlungen, und  besonders  der  Taufe  finden,  und  wenn  der 

Zusammenhang  zwischen  Wiedergeburt  und  Kulthandlung  aus 

jüdischen  Gedankenkreisen,  wie  wir  sahen,  nicht  hergeleitet 
werden  kann,  sollen  wir  dann  entweder  auf  ein  unbekanntes 

Originalwort  Jesu  zurückgehen,  oder  eine  Anleihe  bei  Cicero 

und  Josephus  machen,  die  sich  aber  sonst  wieder  in  der  ganzen 
altchristlichen  Literatur  nicht  belegen  läßt,  oder  sollen  wir 

nicht  ruhig  zugestehen,  daß  hier  in  der  Tat  Entlehnungen 

aus  der  Sprache  und  dem  Kult  der  Mysterien  vorliegen? 
Dennoch  stellen  wir  die  Entscheidung  über  die  Herleitung 

des  avayevväv  an  unserer  Stelle  zunächst  noch  zurück,  da  es 
immerhin  mißlich  ist,  aus  singulären  Erscheinungen  sofort  auf 

Abhängigkeit  schließen  zu  wollen.  Wir  prüfen  deshalb  zu- 
nächst, ob  der  weitere  Gedankenzusammenhang  unseres 

Schreibens  unsere  Vermutung  bestätigt  oder  abweist. 
I  4.  Das  Endziel  der  Wiedergeburt,  das  in  v.  3  schon 

mit  den  Worten  llrilg  Icbaa  bezeichnet  worden  war,  wird  in 
V.  4  noch  einmal  mit  dem  Ausdruck  ytlriQovo^da  aq)^aQTog  xat 
a(.uavTog  y.al  äuäqavrog,  T€TT]Qrji.ievi]  ev  ovqavolg  genannt.  Die 

Exegeten  nehmen  diese  vier  näheren  Bestimmungen  der  -/.Iri- 
qovof-da  einfach  als  gegeben  hin,  ohne  zu  untersuchen,  ob 

nicht  gerade  die  Häufung  und  gerade  diese  Zusammenstellung 
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der  Epitheta  bestimmte  Rückschlüsse  zulasse.  Sie  begnügen 
sich  mit  der  einfachen  Worterklärung,  und  sehen,  wie  Usteri 

in  ä(p&aQTog  eine  ontologische,  in  äuiavxog  eine  moralische  und 
in  &i.iäQavtog  eine  ästhetische  Bestimmung,  während  Kühl  darin 
die  Darstellung  der  Qualität  des  überweltlichen,  und  darum 
mit  weltlichen  Einflüssen  unverworrenen  Heilsguts  im  Gegen- 

satz zu  der  irdischen  Heilserwartung  Israels  sieht,  deren 

Objekt  der  Vergänglichkeit,  der  Befleckung  und  dem  natür- 
lichen Wechsel  von  Blühen  und  Verwelken  ausgesetzt  ist. 

Als  at.  Sachparallelen  will  Kühl  Jes.  XXIV  3  (pd-ogä  cp&aQrj- 
asTUL  r)  yfj  y.al  7tQ0V0!.if]  7tQOvoi.uvdi]oeTaL  r)  yfj,  Jerem.  II  7  xai 
elmjl&eTE  v.al  IfiidvaTe  Tr]v  yfjv  {.lov,  v.a.1  ttjv  y.lr^QOvouLav  (.lov 
ed-eod^e  eig  ßdelvy^m  und  Jes.  XL  6  näaa  gcxq^  loqtog  xat 
Ttäoa  Ö6h,a   avO-QwTtov  tog  avd-og  xöqtov  herangezogen   wissen. 

Gewiß  ist  eine  solche  Erklärung  möglich,  aber  wahr- 
scheinlich ist  sie  nicht.  Selbst  wenn  der  Schreiber  unserer 

Worte  diese  drei  Sachparallelen  in  seinem  eigenen  Denken 
sofort  bereit  gehabt  hätte  und  sie  nur  zu  vereinigen  brauchte, 
um  ein  lebenswahres  Bild  zu  erhalten,  soll  er  dann  dieselbe 

genaue  Bibelkenntuis  und  dieselbe  Gedankenarbeit  auch  ohne 
weiteres  bei  seinen  Hörern  bzw.  Lesern  vorausgesetzt  haben? 

Dasselbe  Bedenken  trifft  auch  Gunkels  Erklärung,  der  ver- 
schiedene Apokalypsen  zur  sachlichen  Erklärung  heranziehen 

will,  in  denen  von  einem  wunderbaren  Land  im  Himmel  ge- 
redet wird,  daß  die  Frommen  ererben  sollen.  Da  stehen  die 

Bäume  der  Unsterblichkeit,  deren  Blätter  nicht  welken,  und 
dies  unverwesliche  Paradies  ist  durch  eine  hohe  unzerstörbare 

Mauer  geschützt,  damit  es  durch  nichts  Unreines  befleckt 
werde.  Würde  das  ganze  Bild  nicht  an  Anschaulichkeit  und 

an  Lebendigkeit  gewinnen,  wenn  es  gelänge,  diese  Ausdrücke 

gerade  in  dieser  Zusammenstellung  aus  einer  einzigen  religiösen 
Anschauung  heraus  zu  erklären,  die  dem  Verfasser  und  seinen 

Hörern  geläufig  gewesen  ist,  so  daß  sie  sofort  wußten,  welche 

Positionen  er  mit  diesen  Negationen  treffen  wollte  ?  Ich  ver- 
suche diese  Erklärung. 

Wir  hatten  bei  dem  Begriff  Wiedergeburt  gesehen,  daß 
die  Entlehnung  dieses  Begriffes  aus  den  Mysterienkulten  eine 

größere  Wahrscheinlichkeit  für  sich  habe,   als  der  Versuch, 



Die  Mysterienreligion  und  das  Problem  des  I.  Petrnsbriefes        47 

ihn  auf  andere  Weise  zu  erklären.  Fassen  wir  jetzt  einen 
bestimmten  Mysterienkult  in  das  Auge,  und  suchen  wir  uns 
die  Kulthandlung  zu  rekonstruieren,  durch  welche  der  Adept 
zum  Mysten  wurde,  also  die  Kulthandlung  der  Wiedergeburt ! 
Wir  denken  an  den  phrygischen  Kult  der  Kybele.  Allerdings 
sind  die  Quellen,  die  uns  über  diesen  Kult  zu  Gebote  stehen, 
nicht  gerade  sehr  zahlreich ;  immerhin  vermögen  wir  uns  auf 
Grund  ihrer  Angaben  ein  für  unsere  Zwecke  genügend  klares 
Bild  zu  machen. 

Die  Weihe  zum  Mysten  geschah  im  Taurobolium,  durch 
welches  man  die  zeitliche,  oder  gar  die  ewige  Wiedergeburt 
der  Seele  zu  erlangen  hoffte.  Eine  lebendige  Schilderung 
eines  solchen  Tauroboliums  gibt  uns  Prudentius  Peristephan. 

X  1006  ff.  (Hepding  65).  Nachdem  die  Vorbereitungen  be- 
schrieben sind,  besonders,  wie  der  Stier  auf  dem  über  die 

Grube  gelegten  Holzrost  geschlachtet  worden  ist,  fährt  er  fort : 

tum  per  frequentes  mille  rimarum  vias 
inlapsus  imber  tabidum  rorem  pluit, 
defossus  intus,  quem  sacerdos  excipit 
guttas  ad  omnes  turpe  subiectans  caput, 
et  veste  et  omni  putrefactus  corpore. 

qain  os  supinat,  obvias  offert  genas, 
supponit  aures,  labra,  nares  obicit, 
oculos  et  ipsos  perluit  liquoribus, 
nee  iam  palato  parcit  et  linguam  rigat, 
donec  cruorem  totus  atrum  conbibat. 

postquam  cadaver  sanguine  egesto  rigens 
conpage  ab  illa  flamines  retraxerint, 
procedit  inde  pontifex  visu  horridus, 
ostentat  udum  verticem,  barbam  gravem, 
vittas  madentes  atque  amictus  ebrios. 

hunc  inquinatum  talibus  contagiis, 
tabo  recentis  sordidum  piäculi, 
omnes  salutant  atque  adorant   

Wir  fügen  eine  ähnliche  Schilderung  aus  dem  Carmen 
incerti  contra  paganos  hier  gleich  an,  weil  sie  sich  mit  der 
vorhergehenden  Schilderung  deckt  (v.  57  ff.  Hepding  61): 
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quis  tibi  taurobolus  vestem  mutare  suasit, 
inflatus  dives,  subito  mendicus  ut  esses? 
obsitus  et  pannis,  modica  stipe  factus  epaeta, 
sub  terram  missus,  pollutus  sanguine  tauri, 
sordidus,  infectus,  vestes  servare  cruentas, 
vivere  cum  speras  viginti  muudus  in  annos? 

In  der  Tat  ein  Bild,  das  für  fein  empfindende  Nerven 
nicht  gerade  berechnet  erscheint,  der  aus  der  Grube  heraus- 

steigende, mit  Blut  von  oben  bis  unten  überströmte  Myste, 
den  die  Volksmenge  nun  als  Gott  verehrte. 

Zu  den  notwendigen  Requisiten  eines  Mysten  gehörte 
auch  ein  Kranz,  den  er  auf  dem  Haupt  trug.  Tertullian  (de 
praescr.  haeret.  40;  cf  Dieterich  91)  erzählt  uns:  Mithra 
signat  Ulis  in  frontibus  milites  suos,  celebrat  et  panis  oUationem 
et  imaginem  resurredionis  inducit,  et  sub  gladio  redimit  coronam. 
und  wenn  man  diese  Angaben  Tertullians  nicht  auf  unseren 

Fall  anwenden  will,  weil  sie  ein  ziemlich  spätes  Zeugnis  dar- 
stellen, und  weil  sie  sich  auf  den  Mithraskult  beziehen,  so 

verweisen  wir  auf  die  Mysterieninschrift  aus  Andania,  die 
sich  auf  den  in  Andania  geübten  Mysteriendienst  zu  Ehren 
der  Demeter  bezieht  und  aus  dem  Jahre  54  v.  Chr.  stammt 

(H.  Sauppe,  Die  Mysterieninschrift  aus  Andania,  Abh.  d.  Ges. 
der  Wiss.  zu  Göttingen  1860),  wo  wir  S.  229  Zeile  13  lesen: 
ZxEcpdvovg  de  iyövTiov  ol  f.iev  IsQoi  y.al  legal  rclXov  XevKov,  töjv 

de  TtXov(.ievix)v  ol  Ttgiozof-ivorai  arleyyiöa.  uiav  de  ol  legal  itaqay- 

yeiXiüVTi,  tccfi  fAev  arleyyiöa  &7tod^eod^iooav,  oxecpavovod^ojGav  de 
ndvteg  dd(pva. 

Vgl.  auch  die  Nachricht  des  Sallust  philos.  de  diis  et 
mundo  Kap.  IV  (s.  o.  S.  44). 

Die  letzten  Worte  aus  dem  Carmen  incerti  zeigten  uns, 
daß  die  Weihe,  wie  sie  der  Myste  durch  das  Taurobolium 
erhielt,  nach  20  Jahren  erneuert  werden  mußte,  und  auf  einer 
Anzahl  von  Inschriften  finden  wir  diese  Sitte  bestätigt.  Die 
Inschriften  stammen  aus  dem  IV.  Jahrhundert,  und  lauten, 
so  weit  die  Wiederholung  des  Tauroboliums  darin  erwähnt 
wird  (CIL  VI  502;   Hepding  87):   u(xor?)  c(larissima) 
f(emina),  |  sacerdus  maxima  |  M(atris)  D(eum)  M(agnae)  I(daeae), 
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taurobolio  |  criobolioque  repeti|to  diis  omiiipotenti|bus  M(atri) 
D(8um)  et  Atti  |  aram  dicavit. 

CIL  VI  504,  Hepding  88:  Vota  Faventinus  bis  deni  | 
suscipit  orbis  |  ut  mactet  repetens  aurata  |  fronte  bicornes. 

CIL  VI  511,  Hepding  90:  M.  D.  M.  L  |  iterato  viginti 
annis  exp(le)  tis  taurobolii  sui  aram  constituit  [  et  consecravit. 

Fügen  wir  nun  noch  hinzu,  daß  das  Gewand,  welches  der 
Myste  bei  seiner  Weihe  trug,  als  sein  Himmelsgewand  für 
ihn  so  lange  im  Tempel  auibewahrt  wurde  S  bis  er  den  Akt 
der  Wiedergeburt  erneuerte,  so  haben  wir  das  Material  zu- 

sammen, um  die  Auswahl  und  die  Zusammenstellung  der 
Epitheta  an  unserer  Stelle  zu  verstehen. 

"^g)d-aQTog  heißt  die  yilrjQovouia  der  Christen  im  Gegen- 
satz zu  der  durch  die  Mysterienweihe  erlangten,  die  nach 

20  Jahren  wieder  erneuert  werden  mußte;  d/:äavTog  wird 
sie  genannt  im  Gegensatz  zu  dem  blutbefleckten  „Himmels- 

kleid", mit  welchem  der  Tauroboliatus  bei  seinem  Heraufkommen 
aus  der  Grube  bekleidet  war;  cci.id:QavTog  ist  das  Erbe  des 
Christen  im  Gegensatz  zu  dem  verwelklichen  Kranz,  den  der 
Myste  bei  seiner  Weihe  auf  dem  Haupt  trug ;  und  rerr^Qi^ixivr] 
ev  ovQavolg  ist  das  Erbteil  der  Christen,  wieder  im  Gegensatz 
zu  dem  Himmelskleid  des  Mysten,  das  bis  zu  der  Wieder- 

holung der  Weihe  für  ihn  im  Tempel  aufbewahrt  wurde.  Ich 
glaube,  den  Beweis  erbracht  zu  haben,  daß  eine  andere  Er- 

klärung als  die  bisher  übliche  sehr  wohl  möglich  ist,  und 
daß  das  ganze  Bild  jedenfalls  anschaulicher  und  lebendiger 
wird,  wenn  man  die  Ausdrücke  aus  einer  einzigen  zugrunde 
liegenden  religiösen  Anschauung  erklären  kann,  als  wenn  man 
verschiedene  Bilder  und  Gedankenkreise  zur  Erklärung  heran- 

ziehen muß,  um  die  Wahl  der  Epitheta  ornantia  an  unserer 
Stelle  zu  verstehen. 

Aber  lassen  sich  nun  wirklich  derartige  Schlüsse  aus  den 
mitgeteilten  Nachrichten  und  Inschriften  ziehen?  Kann  man 
die  Taurobolien  im  Kybeledienst  so  früh  nachweisen,  daß  wir 
folgern  können,  der  Verfasser  unseres  Schreibens  habe  diesen 
heidnischen  Mysterienkult  gekannt  und  ihn  treffen  wollen? 

i 

^  ßeitzenstein  32.    S.  auch  das  Carmen  incerti  contra  paganos  (0.  S.  48).  1 
Keligionsgeschichtliche Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  4  , 
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Clemen  behauptet^,  daß  der  Ritus  der  Taurobolien  und  Krio- 
bolien  auch  in  den  Kybelekult  erst  im  zweiten  nachchrist- 

lichen Jahrhundert,  und  noch  später  in  die  Mithrasmysterien 

eingedrungen  sei.  Nun  liat  aber  Wissowa  ̂   darauf  hingewiesen^ 
wie  eine  der  ältesten  datierten  Taurobolieninschriften,  aus 
Lugdunum  vom  Jahre  160  stammend,  den  lugdunensischen 
Taurobolienkult  ausdrücklich  von  dem  römischen  Vaticanum 

herleitet,  so  daß  also  der  römische  Tauroboliendienst  im  Jahre 
160  schon  eine  Zeit  bestanden  haben  mußte.  Wenn  nun  ferner 
die  Wahrscheinlichkeit  dafür  spricht,  daß  Rom  ebenso,  wie 
einst  den  Kybeledienst,  so  auch  später  die  Taurobolien  auf 
demselben  Wege,  nämlich  aus  Phrygien  übernommen  hat,  und 
wenn  man  doch  für  die  Festwurzelung  eines  solchen  Kultus 
immerhin  auch  in  Phrygien  eine  Reihe  von  Jahren  annehmen 
muß,  ehe  er  seine  Ausläufer  nach  Rom  hinüber  senden  konnte,, 
so  werden  wir  doch  wohl  weiter  hinauf  gehen  müssen,  als 
Clemen  es  tut,  und  die  Anfänge  des  Taurobolienkults  in 

Phrygien  auch  mit  dem  Anfang  des  zweiten  christlichen  Jahr- 
hunderts zusammenfallen  lassen  dürfen;  damit  aber  sind  wir 

in  dieselbe  Zeit  gelangt,  in  welcher  auch  unser  Schreiben  von 
einer  großen  Anzahl  von  Gelehrten  angesetzt  wird.  Die 
historische  Situation  also  spricht  jedenfalls  nicht  dagegen,  daß 
der  Verfasser  mit  den  Worten  I  4  den  Taurobolienkult  hat 
treffen  wollen. 

Y.  5.  Tovg  Iv  öwaf-iei  -d-sov  (pqovQOVf,ievovg  dicc  Ttiorscog  etg 
Oiotv^Qiav  xrA.  v,  Soden  erklärt  den  Gebrauch  des  Ausdruckes 
(fQOVQOvf.ievovg  als  sinniges  Gegenstück  zu  dem  TSTi]Qr'iiievr^v  dg 
vfxäg  (v.  4);  das  Erbe  ist  aufbewahrt  für  die  Leser,  und  die 
Leser  werden  wieder  aufbewahrt  für  das  Heil.  Kühl  meint, 
daß  die  Christen  sich  gleichsam  in  einer  cpqovqd  befinden ; 

die  schützende  Mauer,  welche  sie  umgibt,  ist  die  dvvauig  d^eov. 
Nun  brauchen  sie  sich  nicht  zu  fürchten  vor  feindlichen 

Mächten,  welche  sie  in  das  Verderben  bringen  könnten,  davor 
werden  sie  nur  bewahrt,  wenn  sie  TtLojLg  üben,  d.  h.  festhalten 
am  Gottvertrauen  trotz  der  Leiden;  durch  die  Leistung  der 
TtiGTLg  unterstellt  sich  der  Christ  eben  jener  dvvaf.ug  ̂ sov. 
Auch  Usteri  faßt  cpQOvQov^evovg  passivisch,   ohne  daß  freilich 

»  S.  0.  24.  2  Religion  und  Kultus  der  Römer  (München  1902)  267. 
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die  Aktivität  des  zu  Bewahrenden  übersehen  wäre;  diese  sei 
vielmehr  durch  das  öia  Ttioiewi  gefordert.  Das  Endziel  der 
Bewahrung  ist  die  ocozr^Qia.  Der  Gedanke  der  ganzen  Stelle 
ist  also  der,  daß  die  Leser  objektiv  durch  die  Macht  Gottes, 
gleichsam  wie  durch  eine  schützende  Mauer  bewahrt  werden 
für  die  am  Ende  der  Zeiten  eintretende  endgültige  Errettung, 
wenn  sie  selbst  das  subjektive  Vertrauen  auf  diese  rettende 
Macht  Gottes  mitbringen. 

Auch  hier  stellen  wir  zunächst  fest,  daß  dieser  Gedanken- 
gang gewiß  einleuchtend  ist,  dennoch  versuchen  wir  einen 

anderen  Weg  der  Erklärung.  Es  ist  sehr  wohl  von  den 
Exegeten  empfunden  worden,  daß  man  das  aktive  Moment 
in  dem  ganzen  Gedanken  doch  keineswegs  außer  acht  lassen 
dürfe ;  nur  will  es  mir  scheinen,  daß  diese  Hervorkehrung  des 
aktiven  Moments  in  den  Worten  öia  Ttiotswg  eine  recht 

schwächliche  sei ;  mehr  zur  Geltung  kommt  das  aktive  Moment 

jedenfalls,  wenn  man  (fQovgovfAevovg  medial  faßt,  ohne  daß 
dadurch  die  övvu{.ug  ̂ eoü  irgendwie  verkürzt  zu  werden  braucht. 
Der  Verfasser  hat  seinen  Hörern  gesagt:  das  unvergängliche 
und  unbefleckte  und  unverwelkliche  Erbe,  zu  dem  uns  Gott 

wiedergeboren  hat,  liegt  für  euch  aufbewahrt  im  Himmel  da; 
aber  —  so  fährt  er  nun  fort  —  es  ist  an  eine  Bedingung 

geknüpft:  ihr  müßt  euch  durch  den  Glauben  selbst  in  Be- 
wachung halten  für  das  Heil,  das  in  der  letzten  Zeit  offenbart 

werden  wird,  und  ihr  könnt  es,  denn  die  schützende  Mauer, 

die  euch  umgibt,  ist  die  Kraft  Gottes.  So  ist  die  övra^ig 

d-eov  also  gleichsam  die  (fgoigd,  innerhalb  deren  die  Hörer 
sich  selbst  bewahren  und  bewachen  sollen,  bis  die  Zeit  der 

Endoffenbarung  auch  für  sie  kommen  wird. 
Fassen  wir  den  Gedanken  so  —  und  so  weit  ich  sehe,  be- 

steht weder  ein  formales  noch  sachliches  Bedenken  dagegen  — , 

so  gewinnen  wir  eine  überraschende  Parallele  zu  einer  in 

den  Mysterienkulten  geübten  Sitte,  und  das  ganze  Bild  tritt 
in  eine  andere  Beleuchtung.  Eeitzenstein  hat  gegen  Preuschen 

und  Cumont  nachgewiesen  \  daß  die  -AÜToyoL  im  Serapeum  zu 
Memphis  im  2.  Jahrhundert  v.  Chr.  wirklich   als  Gefangene 

1  Hellen.  Myster.  Rel.  72 ff.:  s.  a.  A.  Dieterich,  Berl.  philol.  Wochenschr. 
1905,  13  ff. 
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Gottes  ZU  betrachten  seien.  Diese  xaro/of  hielten  sich  frei- 

willig an  dem  betreffenden  Ort  und  warteten,  bis  der  Ruf 
des  Gottes  an  sie  erging,  um  die  Weihen  zu  empfangen. 

Manche  müssen  lange  warten  —  bei  einzelnen  wird  uns  von 

einer  10 -12jährigen  Wartezeit  erzählt,  während  deren  sie 

sich  innerhalb  des  Schutzbezirks  des  Tempels  aufhielten;  da- 

gegen ging  bei  der  Weihe  des  Apuleius  alles  Schlag  auf 

Schlag.  Auch  Apuleius  hat,  um  die  Weihe  zu  erlangen,  ganz 

in  dem  Tempel  Wohnung  genommen,  und  wird  mit  beständigen 

Träumen  und  Gesichtern  begnadet,  bis  endlich  die  Göttin 

seine  Zulassung  befiehlt  ̂   So  gelangt  Reitzenstein  zu  dem 

Schluß,  daß  die  Karoxoi  oder  dea^uoi  des  Serapis  und  der  Isis 

die  Novizen  sind,  die  in  der  Hoffnung  auf  die  Weihen  oft 

jahrelang,  ja  lebenslang  im  Tempelgebäude  dienend 

Allerdings  beziehen  sich  diese  von  Reitzenstein  erwähnten 

Mitteihmgen  nur  auf  den  Mysterienkult  der  Isis,  doch  findet 

sich  der  Gedanke,  daß  der  Novize  auf  die  Berufung  des  Gottes 

oder  der  Göttin  zu  warten  habe,  auch  in  anderen  Mysterien  3; 
dann  aber  wird  auch  der  weitere  Schluß  nicht  übereilt  sein, 

daß  man  diese  Wartezeit,  ebenso,  wie  es  uns  von  Apuleius 

berichtet  wird,  innerhalb  der  Tempelmauern  in  freiwilliger 

Haft  verbrachte,  um  auf  den  Ruf  der  Gottheit  sofort  zur 

Stelle  zu  sein,  und  die  Weihe  zu  empfangen. 

Ich  behaupte  keineswegs,  daß  der  Gedanke  an  die  No- 
vizen der  Mysterienkulte,  die  sich  in  freiwilliger  Tempelhaft 

halten,  um  auf  die  Offenbarung  der  Gottheit  zu  warten,  dem 

Verfasser  vorgeschwebt  haben  müsse;  jedenfalls  aber  spricht 

auch  kein  zwingender  Grund  gegen  eine  solche  Annahme,  und 

an  Anschaulichkeit  und  Lebendigkeit  gewinnt  das  Bild  gewiß, 

wenn  der  Verfasser  an  dieses,  seinen  Hörern  bekannte  Bild 

aus  dem  Mysterienkult  anknüpft,  und  ihnen  sagt:  solche  No- 
vizen seid  auch  ihr  jetzt,  nun  haltet  auch  ihr  euch  in  der 

q>QovQd  innerhalb  des  Schutzbezirks  der  övvaiug  d-eov,  und 
wartet,  bis  auch  für  euch  die  volle  Offenbarung  der  owrriQia 

1  S.  71.  '  S.  80. 

'  CIL  VI  406:   quos  elexit  lupiter   Optimus  Maximus  Dolichenus 
sibi  servire. 
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kommt;  sie  kann  sehr  schnell  kommen,  daß  ihr  dann  dazu 
bereit  seid. 

Den  Ausdruck  aLoxr^gia  lassen  wir  hier  zunächst  beiseite, 
da  wir  bei  der  Erklärung  der  Stelle  II  2  Gelegenheit  haben 
werden,  uns  eingehender  mit  ihm  zu  beschäftigen. 

So  hat  der  Verfasser  über  den  Grund  ihres  neuen  Lebens 

gesprochen  —  nun  konstatiert  er  die  Berechtigung  ihrer 
Freude  über  das  ihnen  zuteil  gewordene  große  Gut  und  führt 
ihnen  dessen  Größe  noch  einmal  zu  Gemüte  durch  den  Hinweis 

darauf,  wie  die  Männer  und  Propheten  des  Alten  Bundes  einen 
Blick  in  dieses  Geheimnis  zu  tun  begehrt  hätten,  das  nun 
ihnen,  den  von  Gott  Berufenen,  offenbart  worden  sei  (v.  Ulf.). 
Auch  hier  will  es  mir  scheinen,  daß  der  Verfasser  ganz  be- 

stimmte Gedankenkreise  bei  diesen  Worten  voraussetzt,  näm- 
lich die  in  den  Mysterien  herrschende  Anschauung  von  einer 

Geheimwissenschaft  und  einer  Geheimliteratur,  die  nur  der 
zu  lesen  und  zu  lösen  verstehe,  der  von  der  Gottheit  dazu 
berufen  und  vorherbestimmt  sei.  Reitzenstein  weist  bei  der 

Besprechung  der  Zauberschriften  in  den  Mysterienkulten  auf 

das  Beispiel  Philos  hin^,  der  ebenfalls  bestimmte  Abschnitte 
seiner  Schriften  als  Mysterien  bezeichnet  habe,  die  nur  der 

Geweihte  lesen  soll  und  jedenfalls  nur  er  versteht.  Kon- 
ventionelle, etwa  aus  Plato  weitergebildete  Phrase  könne  das 

nicht  sein;  vielmehr  beruhe  Philos  ganze  religiöse  Stellung 
und  Selbsteinschätzung  darauf;  noch  weniger  aber  könne  es 
dem  Judentum  entnommen  sein,  so  daß  in  der  Tat  die  einzige 
Erklärung  in  der  damaligen  hellenistischen  Theologie  liege, 
die  immer  mehr  darauf  ausgegangen  sei,  die  Geheimnisse 
Gottes  zu  deuten.  Es  sei  das  eine  neue  Bestätigung  dafür, 
daß  eine,  der  erhaltenen  im  Grundcharakter  ähnliche  Literatur 
schon  zur  Zeit  Philos  bestanden  habe ;  sie  schließe  an  die  Form 
alter  Geheimliteratur  an  und  habe  die  Überzeugung,  daß  die 

Gotteskraft  dieser  neuen  Offenbarung  nur  den  von  Gott  Be- 
rufenen oder  Vorherbestimmten  fühlbar  werden  könne.  —  In 

der  Tat  mußte  gerade  dieser  Gedanke  für  Menschen,  die  mit 
dem  Mysterienwesen  ihrer  Zeit  bekannt  waren,  ein  durchaus 

»  HeU.  Myster.  Rel.  37  ff. 
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geläufiger  und  wohl  geeigneter  sein,  sie  mit  dem  freudigen 
Stolz  zu  erfüllen,  daß  sie  nun  als  Christen  in  einen  Kreis 
solcher  Eingeweihten  getreten  waren,  denen  die  tiefsten 
göttlichen  Geheimnisse  offenbart  werden  sollten,  in  die  selbst 
die  Engel  gerne  einen  Blick  getan  hätten. 

Der  Größe  dieser  Gabe  entspricht  nun  aber  auch  die 

Größe  ihrer  Pflicht,  als  „Kinder  des  Gehorsams"  ein  neues 
Leben  zu  führen  und  sich  stets  des  Opfers  zu  erinnern,  das 
für  sie  gebracht  worden  ist;  sie  sind  ja  v.  23  ccvayeysvvr]fi€vot 

ovK  Ix  öTCOQäg  (pd-aQxfig  aXXa  acpd-dqrov  dia  löyov  tCovxog  d-£ov 
xai  /ii€vovTog;  v.  Soden  findet  in  dem  folgenden  v.  24  den 
deutlichen  Beweis  dafür,  daß  die  OTtoqa  (pdaqxri  als  oaQxixtj 
(entspr.  Joh.  1 13)  zu  fassen  sei,  und  daß  die  OTiogce  acp&aqxog 

als  der  loyoq  d-eov  d.  h.  qfipia  gedacht  werden  müsse.  Ebenso 
findet  auch  Kühl  in  der  arcooa  cpd^aQxi]  das  semen  humanuni, 
welches  allein  durch  die  Zeugung  Ursache  einer  Geburt  wird, 

während  Usteri  den  mittleren  Begrifi"  „Saat"  annehmen  möchte. 
Er  erklärt  OTtoQa  äcfd^aQxog  als  Aussaat  der  Lebenswahrheit 
in  die  Herzen,  und  daher  unvergängliche  Saat,  bleibt  jedoch 
die  Erklärung  des  Ausdrucks  OTtoQcc  (p&aQxi]  schuldig. 

Ich  kann  nicht  finden,  daß  die  Gleichsetzung  der  ottoqcc 
g)&aQx^  mit  dem  semen  humanum  eine  wirklich  befriedigende 
Erklärung  unserer  Stelle  bietet.  Eine  solche  Gleichsetzung 
wäre  das  Gegebene  und  Natürliche  gewesen,  wenn  von  den 
Hörern  ausgesagt  werden  sollte  yEyev^]f.iivoi  ovk  Ix  a/rogäg 

(pd^aQxfiQ,  aber  die  Wiedergeburt  mit  dem  semen  humanum  in 
Verbindung  zu  bringen,  war  doch  gewiß  keinem  eingefallen. 
Die  Vorstellungskreise,  aus  denen  heraus  dieses  Bild  der 
Zeugung  genommen  ist,  müssen  an  einer  anderen  Stelle  zu 
suchen  sein ;  wir  haben  sie  schon  geschildert,  als  es  sich  um 
Feststellung  und  Herleitung  des  Begriffs  Wiedergeburt  handelte 

(I  3).  Zu  wiederholten  Malen  trat  uns  dort  der  Gedanke  ent- 
gegen, daß  die  höchste  Vereinigung  eines  Menschen  mit  der 

Gottheit  nach  Analogie  der  geschlechtlichen  Zeugung  zu 
denken  sei,  daß  die  Seele  des  Menschen  in  dieser  Vereinigung 

das  OTtiq^a  d^eov  empfange,  und  daß  der  Betreffende  dadurch 
wiedergeboren  werde.  Eine  Erweiterung  dieses  Gedankens 
begegnet  uns  in  der  Naassenerpredigt ;   wir  lesen  dort  (142, 
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20 ff.,  Poimandres  87 ff.):  Uyovoiv  olv  Tteql  z^g  tov  OTreQ^iaxog 

ovaiag,  r^Tig  eaxi  rcdvzwv  twv  yivoj-iivcov  am«,  ort  tovtwv  tozlv 

ovdiv,  ysvvä  de  xai  jioul  Ttdrta  ra  yivöiiava  .  .  .  dia  rovxo 

iprioiv  äxivr^TOv  eivai  tö  ndvTcc  y.ivovv  ^levei  yccQ  o  eoii  tvolovv 
T«  jtavta  xat  ovdh  xibv  yivo^ievojv  yivExai.  tovto  eivcci  cprjoiv  [rb] 

ayad-öv  [/.wvov],  xal  jom  elrca  rb  (.liycc  /.al  xgvcpiov  zwv  ok(ov 

[kuI]  äyvLoOTOV  {.ivotr^Qiov  .  .  .  xat  xomo  dvat  tb  äyad-bv  vnb 
Ttdvxvjv  keyöi-ievov'  äyad-rjcpÖQOV  yäq  aixb  y.akovaiv,  o  liyovaiv 

ov7i  eidöxeg.  zat  xovxo  "Elltjveg  i^ivoxLxbv  ccnb  Aiyv7txiu)v  Ttaga- 

Xaßövxeg  (pvXdaoovoL  i-iexQi  or^^ieqov.  xohg  yoüv  'Egt-iäg,  fpt]ai, 
Ttag'  avxolg  xoiovxfi)  xsxif.it]i^i€yovg  a^r^^iaxL  ̂ twqovLiev.  Kv}.Xrjviot 

<?£  ÖLCKfeqövToyg  xi(.iCovieg  .  .  .  köyov.  (pr^ai  ydq-  'Egi^ifig  koxi 
köyog  .  .  .  xat  öxt  ovxog  xpv%ayiüyög,  cprjoiv,  loü  v.al  xpvyoTto^- 
■jibg  -Aal  y\)vyß)v  dixiog. 

Hier  haben  wir  also  die  Nachricht,  daß  die  Ägypter  als 

Quelle  und  Ursache  alles  Lebens  das  göttliche  onegua  be- 
trachteten, und  daß  sie  dieses  aniQua,  entsprechend  den  von 

ihm  ausgeübten  Wirkungen  xb  dyad-öv  oder  dya^r^cpÖQov  ge- 
nannt haben.  Aus  den  ägyptischen  Mysterien  haben  die 

Griechen  diese  Lehre  übernommen,  und  dieses  göttliche  aniQua 
mit  Hermes  identifiziert,  woraus  dann  wieder  an  anderer 
Stelle  die  Gleichsetzung  Hermes  gleich  Logos  geworden  ist. 
So  haben  wir  also,  wenn  wir  den  ganzen  Gedankengang  auf 
«ine  kurze  Formel  bringen,  die  Gleichung:  göttliches  aneQ^ia 
gleich  Hermes  gleich  Logos. 

Hier  in  diesen  alten  Mysterienvorstellungen  scheint  mir 
auch  der  Schlüssel  zu  einem  befriedigenden  Verständnis 

unserer  Stelle  zu  liegen.  Nicht  wie  in  den  Mysterienkulten 

aus  vergänglichem  Samen  durch  die  Vereinigung  mit  irgend- 
einer Gottheit  sind  die  Christen  wiedergeboren,  so  daß  ihre 

Wiedergeburt  nach  einer  Reihe  von  Jahren  wiederholt  werden 
müßte  —  sondern  sie  sind  wiedergeboren  aus  einem  unver- 

gänglichen Samen,  durch  die  Vereinigung  mit  dem  Logos  des 

lebendigen  und  ewigen  Gottes,  und  darum  hat  diese  ihre 

Wiedergeburt  bleibende  Kraft,  so  gewiß  das  Wort  dieses 
Gottes  in  Ewigkeit  bestehen  bleibt,  und  so  gewiß  gerade 
dieses  ewige  Gotteswort  ihnen  gepredigt  worden  ist. 

Mit  dem  Gedanken,  daß  seine  Hörer  Wiedergeborene  sind, 
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hat   Kap.   I   geschlossen,   mit   demselben   Gedanken   beginnt 

Kap.  II,  nur  daß  der  Gedanke  jetzt  nach  einer  anderen  Seite 

hin    gewendet   wird:    v.   2   wg   ägriyervTira  ßqicpr]   ro   Xoyiytoy 

äöoXov  yäXa  eTtiTtod-rjOarf,   ha  ev  avtCo  av^rjO-fjTe  dg  öWTrjQiav^ 
V.   Soden   hält   es   für  geradezu  zwingend,   unter  ydla   den 

xt'(»tog  selbst   zu   verstehen,  dessen   Süßigkeit    die  Christen 
schmecken;  er  heißt  loyLy.6v,  weil  er  als  unsichtbar  (I  8)  zu 
den  Christen  in  dem  verkündeten  Wort  kommt  (I  23).    Kühl 

will  das  Wort  yäla  am  einfachsten  aus  dem  ganzen  Bilde  er- 
klären;  kleine  Kinder  haben  ein  natürliches  Verlangen  nach 

Kindernahrung,   nach   Milch.    Ein   Gegensatz,   wie   er   etwa 

I  Kor.  III  2  oder  Hebr.  V  12  vorliegt,  sei  hier  nicht  anzu- 
nehmen.   Daß  der  Verfasser  aber  in  diesem  Zusammenhang 

nicht  von  natürlicher  Milch  reden  wolle,  brauche  er  den  Lesern 

nicht  erst  zu  sagen.    Die  Erklärung  müsse  schon  in  loyLY.6g 

liegen,  da  das  zweite  Attribut  adolog  nicht  mehr  zu  dem 

bildlichen  yäla  passe,    yioymög  sei  hier  abzuleiten  von  Xöyog 

gleich  Wort,  und  bezeichne   die  aus  dem  Wort  Gottes  stam- 
mende Milch;  also  nicht  das  Wort  selber,  sondern  etwas,  was 

uns  im  Wort  entgegengebracht  wird,  das  ist  nach  v.  3  Christus 

selbst,   als  die  Lebensnahrung  der  wiedergeborenen  Christen. 

Diese  Nahrung  ist  adolov,  weil  das  Wort,  aus  dem  sie  stammt, 

Wahrheitswort  ist;  an  falsche  oder  wahre  Lehre  ist  damit 

nicht  gedacht.    Auch  Usteri  sieht  in  dem  Ausdruck  ydka  die 

vom  Herrn  dargereichte  und  schon  gekostete  geistige  Lebens- 

nahrung, d.  h.  das  Evangelium;  loyiv-öv  bezeichne  diese  Nah- 
rung als  etwas   nicht  materielles,  sondern  als  eine  geistige, 

resp.  auf  die  Seele  bezügliche,  und  aöolov  mit  Anspielung  auf 
dölog  in  v.  1  bezeichne  truglos,  unverfälscht;  indem  das  Wort 

die  göttliche  Wahrheit,  Liebe  und  Einfalt  zur  Darstellung^ 
bringt,  den  Gotteskindern  einzeugt  und  zur  Richtschnur  vor- 

hält, heißt  es  adolov.    Auch  Clemen^  versteht  die  Worte  so, 
daß  der  Ausdruck  yäla  aus  dem   ganzen  Bild  heraus  zu  er- 

klären sei;  Milch  ist  eben  die  Nahrung  der  Kinder,  an  irgend- 
einen Mysterienbrauch,   wie  z.  B.  Gunkel  es  will  ̂   brauche 

man  dabei  nicht  zu  denken. 

1  AaO.  270. 2  Schrift,  d.  N.  T.  II  545. 
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Man  könnte  Kühl  und  Giemen  gewiß  beistimmen,  wenn 
das  von  dem  Verfasser  gebrauchte  Bild  von  der  Milch,  als 
der  Nahrung  der  Kinder  eine  Einzelerscheinung  wäre,  bei 
welcher  der  Verfasser  nun  plötzlich  verwandte  Vorstellungen 
der  Mysterienkulte  herangezogen  haben  sollte,  während  sich 
solche  Beziehungen  sonst  in  dem  ganzen  Schreiben  nicht  weiter 
nachweisen  lassen  würden.  Die  Beurteilung  der  Frage  tritt 
jedoch  in  eine  andere  Beleuchtung,  wenn  sich,  wie  wir  ge- 

sehen haben,  und  wie  wir  gerade  in  den  auf  diese  Worte 
folgenden  Versen  es  finden  werden,  ganze  Gedankengruppen 
und  Vorstellungskreise  nachweisen  lassen,  deren  Beziehungen 
zu  bestimmten  Mysterienkulten  einen  hohen  Grad  von  Wahr- 

scheinlichkeit haben.  Über  Wahrscheinlichkeitsrechnung  aber 
werden  wir  gerade  dort,  wo  es  sich  um  Feststellung  der 
inneren  Beziehungen  handelt,  kaum  hinauskommen. 

Gewiß,  Milch  ist  die  Nahrung  der  Kinder  —  damit  bleibt 
der  Verfasser  ganz  in  dem  Rahmen  des  Bildes;  aber  genau 
dieselbe  Beobachtung  hatte  man  in  den  Mysterienkulten  auch 
schon  gemacht,  und  darum  den  neu  geweihten  Mysten  Milch, 
oder  Milch  mit  Honig  zu  trinken  gegeben,  weil  man  sie  eben 
als  Wiedergeborene  betrachtete,  in  denen  die  Gottheit  neu 
geboren  war. 

Dieterich  hat  ̂   auf  das  alte  Symbolum  der  dionysischen 
Gläubigen  in  Unteritalien  hingewiesen,  das  von  hier  aus  viel- 

leicht mehr  Licht  empfange:  eqicpog  lg  ydXa  eTtexov.  Er  nimmt 
an,  daß  egicpoi  der  Name  einer  Mystenklasse  gewesen  sei,  eben 
der  höchsten,  die  zu  der  Weihe  der  Unsterblichkeit  zugelassen 
war,  und  denen  durch  die  Milchtaufe  die  Wiedergeburt  ge- 

geben worden  sei.  Die  Milch  aber  sei  natürlich  darum  ge- 
wählt, weil  der  zu  Gott  Gewordene  —  unmittelbar  vorher 

steht  d^eog  ö'eyivov  e^  avd-Qibnov  —  das  „Zicklein"  eben  neu  ge- boren im  sakramentalen  Sinne  ist. 

Wenn  sich  in  Ägypten  die  Königin  dem  Gott  vermählte, 
so  tritt  sie  selbst  für  dessen  göttliche  Gattin,  Isis  ein.  Also 
hat  Isis  den  jeweiligen  König  selbst  geboren.  Hieraus  er- 

wächst eine   weitere  Vorstellung  von  großer  sakramentaler 

»  Mithr.  Lit.  171. 
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Wirkung:  der  König  trinkt  die  Milch  der  Göttin  und  emp- 
fängt dadurch  die  Unsterblichkeit.  Für  die  Göttin  tritt  auch 

die  göttliche  Kuh  ein,  in  welche  Isis  sich  ja  verwandelt  hat. 
Daß  die  Milch  dabei  das  rpaQ^tanov  &^avaoiag  ist,  zeigen  die 
Anreden  der  Göttin  an  den  König.  Dieselben  Anschauungen 

begegnen  uns  im  Totenkult  und  gehen  in  den  Zauber  über 
—  die  Wiedergeburt  als  Gott  oder  die  Geburt  eines  Gottes 
in  uns  wird  an  einen  Trunk  göttlicher  Milch  geknüpfte 

Der  Berliner  Zauberpapyrus  schreibt  vor  I  20 :  /.al  laßiuv 

%o  ydla  avv  tw  [i.ie'kL\xi.  änoTtu  tzqIv  ävaToh~ig  t)Uov  y.al  eorai 
%i  Bv&Eov  Iv  zfi  af]  YMQÖia,  und  die  bereits  oben  erwähnte  Stelle 
aus  Sallust  philos.  de  d.  et  mund.  Kap.  IV  mag  hier  noch 
einmal  ihren  Ort  finden:  eira  öivöoov  toj-iai  y.al  veoxeia  loojteq 

■Kai  fificbv  ccTio/.onTOueviiJV  ttjv  TtiQaiiiQio  ri^g  ysveoewg  irgoodov 

ETtl  rovTOig  yälaYaog  TQOcpi]  wotteq  avayBvv(oi.ievtov  •  l(p'  olg  IIa- 
Qelai  y.cxl  GieffavoL  xat  rcqog  Tovg  &£Ovg  olov  Irtdvoöog. 

In  der  Bißlog  uqcc  €7ir/.alovi.i€pr^  Movag  fj  uyööt]  Mo)voeo}g 
Ttegl  Tov  övöiiarog  tov  äyiov  finden  wir  unter  den  Vorschriften, 
die  bei  dem  Opfer  eines  Geweihten  erfüllt  werden  müssen, 

folgende  Vorschriften  ^:  . .  .  &vfud:f.iata.  iTtidxe  fieta  eUooi  ̂ iav 

i]fx€Qav,  ha  ovvK'/.eiGr]g.  ttjv  öh  änöyEraiv  öe^af  ̂ uXaivrjg  ßobg 
ydla  xai  oivov  dd-dlaooov  xai  vIzqov  'EXlr^möv,  firjvvsi  öh  dvai 
ccQX^]V  y.ol  rilog.  y.al  (.lillitJV  aTtoyeveod^ai,  enudlov  tov  rfjg  wQag 
xtti  TOV  Tfjg  i]f.i€Qag  ̂ eov. 

Und  fast  dieselbe  Vorschrift  in  ähnlicher  Weise  ̂  :  exs  dh 

Y.Qarf\Qa  TtaQa-nei^isvov  Exovxa  ydla  f.i€laiprjg  ßobg  y.al  oivov  dOd- 
laooov  eativ  ydg  do^i]  xat  telog. 

Dagegen  möchte  ich  die  Stelle  aus  Griffith  The  demotic 

magical  Papynis  of  Londoyi  and  Leiden  (London  1904)  XXI  137 
doch  nicht,  wie  es  Reitzenstein  tun  zu  wollen  scheint,  als 

Belegstelle  benützen,  denn  hier  handelt  es  sich  um  einen 

Liebeszauber:  {The  method)  of  the  scarab  of  the  cup  of  wine, 

to  make  a  woman  love  a  man,  und  die  Milch  wird  nicht  ge- 
trunken, sondern  die  Vorschrift  geht  dahin,  to  take  a  fish-faced  (?) 

scarab,  heing  small  and  having  no  hörn;    nachdem   dann   die 

^  Eeitzenstein,  Zum  Asclepius  des  Pseudo-Apuleius,  Arch.  f.  Rel.-Wiss. 
1904,  402.  ^  A.  Dieterich,  Abraxas  172.  "  Abraxas  181. 
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mancherlei  Manipulationen  genannt  sind,  die  mit  diesem  fish- 
faced  scarah  vorgenommen  werden  müssen,  lautet  die  Vorschrift 
weiter:  You  droivn  it  (the  scarah)  in  some  milk  of  a  blacJc  cow; 

you  approache{?)  its  head  tvith  a  hoop(?)  of  olive  U'ood;  you  leave 
it  tili  evening  in  the  milk;  ivhen  evening  comes,  you  toke  it  out, 
you  sprcad  its  underpart  tvith  sand  usw.  Dann  wird  geschildert, 
wie  ein  neuer  Trank  aus  Wein  zubereitet  werden  soll,  in 

welchen  allerlei  ekelhafte  Ingredienzien  getan  werden,  und 
dieser  Trank  soll  dann  von  den  beiden  beteiligten  Personen  zur 
Hälfte  getrunken  werden,  wenn  der  Mann  durch  den  Zauber 
die  Liebe  eines  Weibes  erringen  will.  Das  scheinen  mir  doch 
zwei  gar  nicht  miteinander  zu  vergleichende  Dinge  zu  sein, 
und  die  ganze  Ähnlichkeit  besteht  nur  darin,  daß  beide  Male 
von  der  Milch  einer  schwarzen  Kuh  die  Rede  ist. 

Halten  wir  uns  an  die  Belegstellen,  die  uns  in  den 
Mysterienkult  führen,  so  gewinnen  wir  aus  den  verschiedenen 
Angaben  den  Eindruck,  daß  es  eine  in  den  Mysterienkulten 

weit  verbreitete  Sitte  war,  den  Mj'sten  einen  Trank  zu  geben, 
der  entweder  aus  reiner  Milch,  oder  aus  Milch  und  Honig 

bestand  ̂   Wenn  also  unser  Verfasser  hier  Neophyten,  ccqti- 
y€vvi]ta  vor  sich  gehabt  hat,  so  war  es  ein  durchaus  treffend 
gewähltes  Bild,  wenn  er  an  den  bekannten  Gebrauch  der 
Mysterien  anknüpfte.  So  wie  das  Verlangen  der  Mysten 
dahin  ging,  den  Milchtrank  zu  erhalten,  so  sollen  nun  die 

jungen  Christen  nach  einer  anderen  Milch  verlangen,  rb  loyi-AÖv 
ädoXov  ydXa. 

Was  haben  wir  darunter  zu  verstehen?  Wir  sahen 

bereits,  daß  Kühl  und  v.  Soden  loyr/.ög  von  )Jyog  gleich  Wort 

ableiten,  und  unter  loyi-/.bv  ydla  die  mit  dem  Wort  zusammen- 
hängende, in  dem  Wort  den  neugeborenen  Christen  entgegen- 
gebrachte Lebenskraft  bezeichnen,  während  üsteri  in  loyiy.ös 

mehr  den  Gegensatz  zu  materiell  sieht,  also  loyixov  ydla  als 
geistige  Nahrung  faßt.  Reitzenstein  hat  in  Übereinstimmung 

mit  Lietzmann  zu  Rom.  XII  1  nachgewiesen^,  daß  die  Worte: 
ncxQaötr^oai  xa  ody^iaxa  vf.iö)v  &voiav  C(^oav,  ayiav,  evdQeoiov 

TW  t9-£ö),  TTjv  loyixrjv  larqeLav  vf.iCüv  den  Hermetischen  Terminus 

1  H.  Usener,  Milch  und  Honig,  Ehein.  Mus.  LVH  (1902]  182  ff. 
*  Reitzenstein,  Hellen.  Myster.  Rel.  156. 
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technicus  Xoyiyir]  Suola  voraussetze.  Diese  Formel  sei  geprägt 

worden,  als  in  dem  mystischen  Kult  das  Dankgebet,  das  Opfer 

im  Wort,  für  das  im  Mysterienkult  übliche  Dankopfer,  das 

€Qyov  eintrat,  und  sie  habe  sich  gesteigert  durch  die  Vor- 
stellung, daß  der  Geweihte  selbst  der  persönlich  gedachte 

Xöyog  0-eoü  ist.  Das  Bewußtsein  des  Gegensatzes  zwischen 

Xoyog  und  €Qyov  sei  schon  bei  Paulus  entschwunden,  loyiyiog 

heiße  für  ihn  einfach  „geistig",  „vergeistigt".  An  unserer 

Stelle  zeige  der  Zusammenhang,  daß  loyuög  „sündlos  machend", 
„heiligend",  kurz,  Ttvsvfiariyiög  in  dem  Sinne  von  ̂ elog  be- 

deute, den  das  Wort  ja  auch  unmittelbar  darauf  in  der  Formel 
olyiog  TCViVf-iaTiAog,  hQccrevf^ia  ayiov  habe. 

Die  Erklärung  des  Ausdruckes  loyLy(.6g  wird  m.  E.  ab- 
hängig zu  machen  sein  von  der  Bedeutung,  die  man  dem  Uyog 

d-eov  CwvTog  xal  ̂ levovrog  I  23  beilegt.  Wenn  man  hier  löyog 

gleich  Wort  setzt,  so  wird  sich  gegen  die  Erklärung  loyvMg 

„aus  dem  Wort  stammend",  „mit  dem  Wort  zusammenhängend" 
nicht  viel  einwenden  lassen.  Nun  aber  scheint  mir  die  Be- 

deutung Uyog  gleich  Wort  an  der  Stelle  I  23  durchaus  nicht 
festzustehen.  Wenn  der  Verfasser  bei  den  Worten  in  I  23 
schon  das  Zitat  Jes.  XL  6if.  im  Auge  hatte,  wäre  es  dann 

nicht  näher  liegend  gewesen,  wenn  er  geschrieben  hätte  öia 

Qri^iarog  d^soü  tüjvrog?  Er  hat  die  Behauptung  aufgestellt, 
daß  die  Christen  nicht  Ijc  OTtoqäg  cp&aQTfjg,  sondern  «x  oitogäg 

a(pd^dQrov  wiedergeboren  sind;  diese  Behauptung  beweist  er 
durch  das  zweiteilige  Zitat  aus  Jes.  XL  6  ff.  Dazwischen 
schiebt  sich  nun  der  Ausdruck  öia  löyov  xtA.  Nun  haben 
uns  schon  die  oben  mitgeteilten  Stellen  über  das  göttliche 

GTtiQ^a  bei  der  Wiedergeburt  gewisse  Richtlinien  gezeigt; 
eine  überraschende  Parallele  aber  zu  dem  ganzen  Gedanken 

I  23  in  Verbindung  mit  der  Stelle  II  3  scheint  mir  das  Kapitel 
von  der  Prophetenweihe  im  Poimandres  zu  geben.  An  der 

Spitze  dieses  Kapitels  steht  der  Grundsatz  (.irßtva  övvaod^at 
Gco&fjvat  71Q0  ̂ f^g  Ttahyysveaiag.  Nun  will  Tat  etwas  Genaueres 
über  die  Art  dieser  Wiedergeburt  erfahren  und  stellt  die 

Frage  an  Hermes:  äyvoCo,  dt  tgiainäyiots,  l^  oYag  (.nfirqag  äve- 
y£vvi]d7]g,  GTtoQüg  de  noiag;  Er  erhält  die  ausweichende 

Antwort:   5j  t€xvov,  aocpia  vosQct  h  aiyf)  xal  fj  GTtoQcc  rb  akrj- 
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■d-ivov  äyad-öv.  Tat  beruhigt  sich  bei  dieser  Antwort  nicht; 
Tivog  GTieigaviog  J>  TrätsQ ;  so  fragt  er  weiter,  um  die  Antwort 

zu  erhalten:  rov  S^elijuarog  rov  ̂ eov,  5)  rexvov.  Nachdem  er 
dann  noch  Auskunft  über  das  Wesen  des  AVied ergeborenen 
von  seinem  Vater  Hermes  erbeten  hat,  kommt  er  plötzlich  mit 

der  neuen  Frage:  ?Jy€  uoi  xal  rovro'  rig  soti  yevEGiovqyhg  tilg 
nahyyeveoiag ;  und  erhält  nun  die  Antwort:  o  roü  d-Eov  rtalg, 
ävd-QcoTcog  slg,  d^el^t-iari  d-eov.  —  Die  Wiedergeburt  erfolgt 
also  €x  ojtOQäg  rov  äh]d^Lvov  ayaS^ov,  aber  der  yevsoiovQyög, 
durch  dessen  Hilfe  und  Verraittelung  sie  erfolgt,  ist  6  rov 

-d-eov  Ttalg,  avd^QCOTtog  «Ig,  ̂ ek^uari  S-eov^ . 
Genau  derselbe  Gedankengang  scheint  mir  auch  an  der 

Stelle  I  23  vorzuliegen.  Die  Wiedergeburt  der  Christen  er- 

folgt Ix  GTtoqag  acp^^dgrov ,  und  diese  ojtoqa  acp^agrog  ist 
das  qf^f.ia  To  EvayyeliGd-ev,  aber  die  Vermittelung  der  Wieder- 

geburt geschieht  durch  den  löyog,  so  daß  der  loyog  bei  der 
christlichen  Wiedergeburt  gleichsam  die  Stelle  des  yevsGiovQyög 
spielt.  So  erklärt  sich  denn  auch  der  Wechsel  der  Präpositionen 
€x  und  öia^  und  wenn  wir  jetzt  mit  dieser  Erklärung  die  Stelle 

I  3  verbinden:  o  .  .  .  ävaysvpriGag  i)f.iäg   di*  ävaGzdoecog 
'IriGov  XqiGiov  Iv.  vsxqwv,  SO  würden  wir  als  Resultat  erhalten, 
daß  nach  der  Lehre  unseres  Verfassers  der  primus  auctor  der 
christlichen  Wiedergeburt  Gott  ist;  die  Gjtoqd,  aus  welcher 

heraus  die  Wiedergeburt  erfolgt,  ist  to  qfjua  xvqiov  xo  evay- 

yeliod^ev,  und  der  Vermittler,  der  yEveoiovoyög  der  Wiedergeburt 
ist  der  löyog.  Durch  die  Auferstehung  Jesu  Christi  von  den 
Toten  aber  ist  die  Möglichkeit  einer  solchen  Wiedergeburt 
überhaupt  erst  geschaffen  worden. 

Aoyuog  würde  dann  bedeuten :  „mit  dem  Logos  zusammen- 

hängend, von  dem  Logos  herstammend",  und  diese  Erklärung 
würde  sich  mit  der  von  Eeitzensteiu  angenommenen  Bedeutung 

„sündlos  machend",  „heiligend"  durchaus  decken,  so  daß  hier 
in  der  Tat  der  Gedanke  der  Mysterienkulte  unleugbar  hinein- 

klingen würde:  so,  wie  der  Milchtrank  für  den  Mysten  ein 

^  In  der  'Mithrasliturgie'  (A.  Dieterich  12  Z.  2)  ist  der  gewöhnliche 
Mensch    yevöiieroi    ey.    d'rr]T^g  varepag  .   .  xal    i^Moos   OTTe^/uatticov ,    aber    er 
wird  neu  geboren  durch  den  Sohn  des  höchsten  Gottes  (vtco  aov  fieraYewi]- 

■d-ivros,  dazu  Z.   1   reo  fieyiOTCO  -d-sä  tc3  ae  yEvvrjaavri). 
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<pdQ^a/.ov  ctd^araolag  bedeutet,  so  soll  tö  loyi'Mv  yaUt  für  den 
Christen  das  Mittel  sein,  das  ihn  befähigt  cw^i]&f^vaL  dg  atoTr]Qiav. 

Zu  erklären  bliebe  nun  noch  der  Ausdruck  äöo'/.og.  Kühl 
meint,  daß  dieses  Beiwort  aus  dem  Eahmen  des  ganzen  Bildes 
herausfalle,  und  daß  der  Ausdruck  vielleicht  gewählt  sei  mit 
Rücksicht  auf  das  Ttüvta  dolov  in  II 1.  Deißmann  hat  jedoch 

gezeigt  \  wie  B.  U.  290,  13  (Faijüm  150  n.  Chr.)  es  wahr- 
scheinlich mache,  daß  man  von  der  Milch  recht  wohl  das 

Adjektiv  aöolog  gebrauchen  könne;  es  stehe  hier  neben  y.a- 

d^uQÖg  von  unverfälschtem  Weizen.  Welche  Bedeutung  aöolog 
an  unserer  Stelle  hat,  wird  sich  genau  nicht  feststellen  lassen. 
Es  ist  möglich,  daß  es  in  übertragenem  Sinne  gebraucht  ist; 

es  ist  aber  auch  möglich,  wenn  man  die  von  Deißmann  an- 
gezogene Stelle  in  Betracht  zieht,  daß  der  Verfasser  hier  an 

einen  ganz  bestimmten  Mysterienkult  gedacht  hat,  bei  welchem 
eben  kein  äöokov  ydXa  gereicht  wurde,  in  dem  Sinne,  daß 
dort  die  Milch  ein  öölog  diaßolov  ist,  mit  dem  er  die  Menschen 

zu  fangen  sucht;  eine  solche  Auffassung  der  Mysterien- 
sakramente klingt  z.  B.  bei  Tertullian  de  pmescr.  haer.  40  an. 

Vielleicht,  daß  uns  neue  Funde  auch  das  historische  Ver- 
ständnis für  diesen  Ausdruck  genauer  erschließen;  vorläufig 

müssen  wir  uns  hier  mit  Vermutungen  begnügen. 

Welche  Bedeutung  hat  nun  der  Ausdruck  aiüTr]Qia?  Cremer 
weist  darauf  hin,  wie  im  NT.  mit  Ausnahme  weniger  Stellen 
ocorr^Qia  nur  in  heilsökonomischem  Sinne,  gleich  Heil,  Erlösung 

stehe;  die  Heilsgüter,  obwohl  in  der  Gegenwart  besitzbar  ge- 
hören doch  erst  der  Zukunft  an  und  werden  sich  erst  in  ihr 

vollständig  entfalten.  Kühl  sieht  an  unserer  Stelle  in  acozrjQia 

das  endliche  Ziel  des  christlichen  AVachstums,  welches  der  ein- 
zelne nur  erreicht,  wenn  er  die  rechte  Stellung  zu  Christus 

hat;  sonst  ist  ihm  acoTi]Qicc  mehr  die  negative  Bezeichnung 
der  Heilsvollendung,  die  der  Verfasser  Kap.  I  9  in  den  Worten 
ocüTrjQia  ipvxcbv  zusammenfasse;  eine  Ausdrucksweise,  wie  sie 
nicht  erwartet  werden  dürfte  von  einem,  der  seine  Sprache 
an  paulinischer  Redeweise  gebildet  hätte,  die  vielmehr  an  die 
den  Synoptikern  gangbare  Vorstellung  erinnert,  daß  die  ipvxrj 
die  Trägerin  des  höheren  Lebens  ist,  und  daß  sie  in  Frage 

'  Neue  Bibelstudien  (Marburg  1897)  S.  84. 

li 
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kommt,  wo  es  sich  um  definitive  Errettung  oder  definitives 

Verderben  handelt.  Ähnlich  faßt  auch  Usteri  oiorr^qict  I  5 

recht  universal;  nicht  etwa  nur  als  himmlische  Seligkeit  der 

einzelnen  Seele,  sondern  als  allgemeine  Heilsvollendung,  und 

zwar  als  Enderrettung,  während  er  II  3  an  die  Heilsvoll- 
endung der  Individuen  und  nicht  an  die  schließliche  herrliche 

Verklärung  der  Gemeinde  denken  will;  v.  Soden  begnügt  sich 
mit  der  kurzen  Feststellung,  daß  die  Giorr^qia  die  Negation  zu 

der  Position  •/.Ir^oovoula  sei. 
Eine  andere  Erklärung  versucht  Eeitzenstein  ^  er  sieht 

die  Bedeutung  und  Entwicklung  des  Ausdrucks  in  den  Myste- 
rienkulten, der  Ausdruck  ocorr^oia  kehre  in  den  Isismysterien 

immer  wieder,  und  seine  Bedeutung  schwanke  zwischen  „Er- 

haltung des  irdischen  Lebens"  und  „Verleihung  eines  neuen, 
höheren".  Er  knüpft  daran  die  Frage,  ob  unsere  theologischen 

Erklärungen  des  (7WTr;o- Begriffes  nicht  gut  täten,  letztere  Be- 
deutung auch  in  den  Kultbezeichnungen  sahdaris  cha,  7ais 

ocüTHQCi,  IdQCijiiQ  owri]Q  ein  wenig  mehr  zu  betonen?  Jeden- 
falls sei  die  Weihe,  wie  der  Priester  es  dem  Apuleius  kündet, 

ein  freiwillig  gewählter  Tod  und  ein  aus  Gnaden  gewährtes 

neues  Leben  (yaQi'Cousrr^  oiozr^Qia). 
Auch  Wobbermin-  sucht  die  eigentliche  Heimat  des  re- 

ligiösen Begriffs  der  Gcorr^oia  in  den  Mysterienkulten.  Die 

Mysteriengottheiten  sind  die  Gcoxf^Qsg,  daher  man  von  ihnen 

oiorr^Qia  erwartet.  Natürlich  sei  der  Begriff  sehr  dehnbar  und 

erlaube  eine  Umbildung  von  rein  Äußerlichem  zum  mehr  Inner- 
lichem, und  wenn  in  der  Kaiserzeit  in  den  Mysterienkulten 

die  aiozr^Qia  besonders  betont  und  religiös  innig  gefaßt  wird, 

so  lassen  sich  die  Gründe  dafür  aus  der  ganzen  Zeitlage  leicht 
aufweisen. 

Begrifflich  bestehe  der  genaueste  Zusammenhang  zwischen 

der  acorrjQia,  wie  man  sie  von  jeher  in  den  Mysterien  erhofft 

habe,  und  derjenigen,  die  eins  der  stärksten  Motive  in  dem 

religiös  innerlichen  Charakter  der"  Kaiserzeit  repräsentiere. 
Auch  der  Begriff  awT/j^  lasse  die  verschiedensten  Nuancen  zu, 

entsprechend  dem  jeweiligen  Verständnis. 

'  Hellen.  Mysterienrel.  25. 

2  Religionsgeschichtliche  Studien  (Berlin  1896)  34.  *  AaO.  105. 
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Wendland  ^  wendet  gegen  Wobbermin  ein,  daß  das  Auf-  | 
blühen  der  Mysterienkulte  erst  in  die  Romantik  des  IL  Jahr- 

hunderts falle;  wenn  also  ein  Einfluß  des  Mysterienwesens  • 
auf  die  ältesten  christlichen  Vorstellungen  vom  aani']Q  kaum 
in  Betracht  kommen  könne,  so  dürfen  wir,  wenn  hellenistischer 
Einfluß  anzunehmen  ist,  ihn  zuversichtlich  in  dem  Vorstellungs- 

kreise suchen,  der  in  der  hellenistischen  Zeit  allgemein  ver- 
breitet und  jedermann  bekannt  gewesen  ist,  dieser  Vorstel- 

lungskreis aber  ist  der  Kaiserkult  gewesen.  Icottiq  ist  stets 
der  Nothelfer,  der  Heil  und  Eettung  bringt;  der  Begriff  der 
Errettung  wird  auch  in  hellenistischer  Zeit  stets  gefühlt,  und 
an  Stellen  wie  Matth.  I  21;  Luk.  II  11;  Mark.  XI  9.  10; 

II  Tim.  I  8 ff.;  Tit.  II  11  stecken  Begriffe,  die  uns  in  ähn- 
licher Verbindung  auch  im  hellenistischen  und  römischen 

Herrscherkult  begegnen. 

Ich  glaube  nicht,  daß  die  Fi-age,  ob  die  Heimat  unseres 
Begriffes  oiorr^Qia  im  römischen  Herrscherkult  oder  in  den 
Mysterienkulten  zu  suchen  sei,  sich  in  dieser  allgemeinen 
Fassung  überhaupt  beantworten  läßt.  Wendland  selbst 

hat  einmal  den  Gedanken  ausgesprochen^,  daß  wir  auf  dem 
Gebiet  der  Eeligion  und  Spekulation  bei  den  antiken  Völkern 
auffallend  parallele  und  konvergierende  Eutwicklungslinien 
zu  beobachten  gelernt  haben,  und  wie  wir  deshalb  mit 

der  Tatsache  rechnen  müssen,  daß  untei*  ähnlichen  Voraus- 
setzungen und  Bedingungen  dieselben  oder  ähnliche  Gedanken 

wiederholt  gedacht  und  nicht  nur  einmal  spontan  erzeugt  sind. 

Gewiß  begegnen  uns  die  Begriffe,  wie  sie  an  den  von  Wend- 
land angezogenen  nt.  Stellen  uns  entgegentreten,  in  ähnlicher 

Verbindung  auch  in  dem  hellenistischen  oder  römischen  Kaiser- 
kult, aber  ebenso  möglich  ist  es  doch,  daß  dieselben  Begriffe 

in  derselben  Verbindung  auch  in  den  Mysterienkulten  weit 
verbreitet  waren ;  Wobbermin  hat  ausdrücklich  auf  die  große 
Dehnbarkeit  des  Begriffes  oiüti^q  hingewiesen,  der  sehr  wohl 
eine  Umbildung  von  rein  Äußerlichen  zum  mehr  Innerlichen 
gestatte,  und  wenn  Wendland  einwendet,  daß  das  Aufblühen 

1  Z.  N.  T.  W.  1904,  353. 

*  D.  hell.  röm.  Kultur  in  ihren  Beziehungen  zum  Judentum  und 
Christentum  (Tüb.  1907)  130. 
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der  Mysterienkulte  erst  in  die  Romantik  des  II.  Jahrhunderts 

falle,  und  daß  die  von  Anrieh  ̂   angezogenen  Stellen  einer 
späteren  Zeit  angehören,  so  unterstreicht  Wobbermin  mit  Recht 
das  Vorkommen  unseres  Begriffes  schon  in  den  Eleusinischen 

Mysterien.  Wr  werden  deshalb  auch  hier  den  ganzen  Zu- 
sammenhang zu  prüfen  haben,  um  zu  einer  Entscheidung  dar- 

über zu  gelangen,  ob  der  Ausdruck  oojrrjQia  an  unserer  Stelle 
aus  der  Sprache  und  den  Vorstellungskreisen  des  Herrscher- 

kults oder  der  Mysterienkulte  heraus  zu  verstehen  sei?  Wir 
stellen  deshalb  zunächst  nur  fest,  daß  acozr^Qia  hier  eschato- 

logisch  orientiert  ist,  und  daß  die  Worte  av^r^df^vai  eig  ourrj- 
Qiav  es  verbieten,  den  Begriff  negativ,  als  Enderrettung  zu 
fassen,  sondern  daß  hier  in  der  Tat  die  Verleihung  eines 
neuen  höheren  Lebens  das  ausschlaggebende  Moment  ist. 

V.  3  Ei  kyevoao&E  ort  i^r^oxhii  o  ytÜQLog  ist  die  Voraus- 
setzung für  das  vorhergehende  ib  koyixbv  yäka  £7ti7Todi]oaT€. 

Kühl  erklärt  die  Weglassung  der  Worte  xat  '/ ̂«re  aus  der  zu- 
grunde liegenden  at.  Stelle  Psalm  34,  9  damit,  daß  der  Ver- 

fasser bei  dem  Bilde  {ydXa)  bleiben  wollte.  Deshalb  sei  kon- 
sequent zu  urteilen,  daß  auch  XQV<^^ög  mit  Anspielung  auf 

ydXa  gewählt  ist,  und  daß  wir  bei  der  eigentlichen  Bedeutung 

desselben  „lieblich'-,  „süß",  suams  stehen  bleiben  müssen.  Der 
Einwand,  daß  diese  Bedeutung  wohl  zu  ydXa  aber  nicht  zu 

yivQiog  passe,  fällt  hin,  wenn  man  unter  yd?M  Christum  ver- 
steht; gerade  der  Umstand,  daß  kyevoao&e  und  xQ^orög  nur 

zu  -KVQiog  passe,  wenn  yivQiog  mit  ydka  im  Bilde  identisch  sei, 

beweise  die  Richtigkeit  der  Auslegung  ydla  gleich  Christus. 

Usteri  erkennt  ebenfalls  an,  daß  mit  dem  yivgiog  trotz  des  at. 

Zitats  an  unserer  Stelle  nui^  Christus  zu  verstehen  sei;  seine 

Güte  ist  den  Lesern  in  den  Wirkungen  des  Wortes  bekannt 

geworden  und  diese  erste  Bekanntschaft  soll  sie  zum  Ver- 
langen nach  weiteren  Erfahrungen  und  weiterem  Genuß  jener 

Güte  reizen,  v.  Soden  erkennt  es  geradezu  als  zwingend  an, 

unter  yd/M  den  yivgiog  zu  verstehen,  dessen  Süßigkeit  die 
Christen  schmecken. 

1  Das  antike  Mysterienwesen  in  seinem  Einfluß  auf  das  Christentum 

(Gott.  1894)  47. 

Religionsgeschichtliche  Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  5 
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Die  mancherlei  Schwierigkeiten,  die  sich  diesen  Erklä- 
rungen entgegenstellen,  sind  von  den  Exegeten  sehr  wohl 

empfunden  w^orden.  Es  ist  Kühl  nicht  gelungen,  befriedigend 

zu  erklären,  warum  die  Worte  xat  'IdetE  aus  dem  at.  Zitat 
weggelassen  worden  sind.  Der  Verfasser  habe  in  dem  Bilde 
bleiben  wollen  ?  Und  derselbe  Verfasser,  dem  Kühl  eine  solche 
stilistische  Feinheit  zuschreibt,  zerstört  unmittelbar  darauf 
dieses  Bild  vollständig,  wenn  nun  an  die  Stelle  der  bisherigen 
Gleichsetzung  v.vQLog  gleich  ydla  in  relativischem  Anschluß 

ganz  unvermittelt  die  Gleichung  y.vQiog  gleich  lid-og  tritt.  In 
der  Konsequenz  dieser  stilistischen  Feinheit  soll  es  auch  liegen, 

daß  xQrjoTÖg  hier  die  Bedeutung  „süß,  lieblich,  suavis^^  haben 
muß.  Eine  solche  Bedeutung  des  Wortes  ist  wohl  Luc.  V  39 
am  Platze,  v/o  der  alte  Wein  xqrjotög  genannt  wird;  hier 

aber,  in  Verbindung  mit  yäla  wird  sie  zu  einer  platten  Selbst- 
verständlichkeit. Welche  gewundenen  Gedankengänge  mutet 

Kühls  ganze  Erklärung  dem  Leser  zu!  Aoyiv.öq,  soll  als  Bei- 
wort zu  yäla  noch  im  Bilde  bleiben,  mit  äöolog  aber  fällt  der 

Verfasser  schon  wieder  aus  diesem  Bilde  heraus,  um  mit  xqrjGxog 
ebenso  schnell  wieder  zu  dem  Bilde  zurückzukehren,  und  dann 
das  ganze  Bild  wenige  Worte  später  durch  ein  neues  Bild 
völlig  zu  verwerfen?  Dazu  kommt  die  weitere  Erwägung, 
daß  jeder  Leser  bei  den  Worten  xQV^t^og  6  xvqiog  an  gar  keinen 

anderen  Herren  denken  konnte,  als  an  den  im  34.  Psalm  ge- 
priesenen Gott,  dessen  Hilfe  David  erfahren  haben  will,  aber 

nun  und  nimmermehr  auf  den  Gedanken  kommen  konnte,  daß 

dieser  '/.vQiog  eben  der  Herr  Christus  sein  sollte,  den  doch  der 
Verfasser  schon  im  Auge  hatte,  wie  aus  den  folgenden  Worten 
unwiderleglich  hervorgeht. 

Ich  glaube  deshalb,  daß  an  unserer  Stelle  gemeint  ist 
on  XQLGTog  ö  KvQiog.  Denn  da  man  damals  rj  als  i  sprach, 
hörten  die  Täuflinge  ja  XQiaiög,  auch  wenn  xQrjotög  geschrieben 
wurde,  und  das  Wortspiel  X^r^otog  =  XQiorög  wird  damals 
von  mehr  als  einem  Griecheuchristen  gemacht  worden  sein. 
Damit  verschwinden  nicht  nur  die  erwähnten  Schwierigkeiten, 
sondern  wir  gewinnen  im  Gegenteil  einen  neuen,  in  den  ganzen 
Zusammenhang  und  den  Charakter  unseres  Schreibens  sich 
sehr  gut  einfügenden  Gedanken.    Die  Schwierigkeiten,  wie  sie 
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bei  der  Erklärung  des  xQr^oTÖg  und  der  Gleichsetzuug  xvQiog 
gleich  ydla  uns  entgegentraten,  fallen  damit  ebenso  dahin,  wie 
es  sich  erklärt,  warum  der  Verfasser  aus  dem  Zitat  Ps.  34,  9 

die  Worte  -/mI  Hötts  weggelassen  hat  —  weil  es  eben  gar  kein 
^itat  aus  dem  Psalm  war;  vor  allen  Dingen  aber  ist  jetzt 
der  Zusammenhang  mit  dem  folgenden  verständlich,  denn  nur, 
wenn  der  Name  Christus  unmittelbar  vorhergegangen  war, 
konnte  der  Verfasser  so  fortfahren,  wie  es  hier  geschieht: 

ftgbg  ov  nQOöEQXÖiuvoi  Xid-ov  tüvia  xtA.,  weil  jetzt  jeder  von 
Anfang  an  wußte,  wer  dieser  XLd^og  war,  nämlich  Christus. 

Dazu  tritt  nun  aber  die  weitere  Überlegung,  wie  die  von 

uns  vorgeschlagene  Lesart  einen  Sinn  gibt,  der  sich  ausge- 
zeichnet in  den  bisherigen  Eahmen  unseres  Bildes  einfügt. 

KvQLog  6  xQioTÖg  war  das  alte  urchristliche  Taufbekenntnis; 
was  lag  also  näher,  wenn  der  Verfasser  Neophyten  {äqTiyivvrita 
ßQ^rpri)  daran  erinnert,  daß  sie,  ebenso  wie  die  Mysten  den 
Milchtrank  empfangen,  auch  schon  etwas  von  dem  geheimnis- 

vollen Wesen  des  Christentums  erfahren  haben  —  das  nämlich, 
was  sie  bei  der  Taufe  bekannt  haben,  oti  xQiarog  6  /.vQiog. 

Hier  aber  entsteht  eine  Schwierigkeit,  nämlich  die  Frage, 
wie  in  diesem  Zusammenhang  der  Ausdruck  d  lysvoao^s  zu 
erklären  sei?  Und  doch  scheinen  mir  gerade  diese  Worte 
eine  weitere  Bestätigung  zu  bieten,  wenn  wir  daran  denken, 

daß  die  Ausdrücke  ytveod^ai,  iyyeveod^ai,  aTroyeveod-aL,  rv^v 
aTioyevoLv  öe^ai  die  Termini  technici  waren  für  den  Empfang 

des  (fccQ^iaxov  äd-avaolag  in  den  Mysterienkulten  ^.  Wir  würden 
also  ein  Bild  erhalten,  wie  es  jedem,  der  das  Mysterienwesen 

und  die  Mysteriensprache  verstand,  sofort  mit  greifbarer  An-  i 
schaulichkeit  vor  die  Augen  treten  mußte:  Der  Myste,  der 

die  Weihe  empfangen  hatte,  „kostete"  den  Milchtrank,  der 
ihm  als  (pdQi.iay.ov  ad^avaaiag  gereicht  wurde;  der  Christ,  der 
-die  Weihe  der  Taufe  empfangen  hat,  kennt  ein  anderes  (pag-  j 
{.lay.ov  ccdavaatag,   nämlich  tö  loyizbv  yal  aöoXov  yala,   und   er  i 

hat  schon  etwas  davon  empfangen,  jetzt,  da  sie  bekannt  haben,  i 
ort  XQiOTog  6  yvQiog.  j 

V.  4  ngog   ov  7tqooeQ%6i.ievoi  Xid^ov  CCovtcc,   vtxo    avd^qwniov 

^  Dieterich,  Abraxas  172, 12  u.  181,  2;  Eeitzenstein,  Hell.  Myst.  ßel.  157. 

5* 
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ji/ev  dTiodedoyiiinao^iivov   yitl.      Kühl   will   in  das  nQoosQXÖ^uvot 

TtQÖg  nicht  etwa  eine  Vertiefung  oder  Versenkung  des  einzelnen 
Christen  in  die  Lebensgemeinschaft  mit  Christus  hineindeuten, 
sondern  eine  tiefere  Bedeutung  erhalte  das  Verbum  erst  durch 
Xi3ov  tCovta.    Dieses  Adjektiv  füge  der  Apostel  nicht  hinzu^ 
um  den  Ausdruck  als  einen  bildlichen  zu  kennzeichnen,  sondern 
weil  es  sich  hier  um  die    lebendige  Person   des  durch  die 
Auferstehung  zu  dauerndem  Leben  erweckten  Christus  handele. 

Usteri  und  mit  ihm  Gunkel  finden  in  ttqoosqxöi^^^^ol  eine  Er- 
innerung oder  Anspielung  auf  das  Wort  Proselyten;   tCovra 

ist  für  Usteri  ein  neuer  und  origineller  Zusatz  unseres  Ver- 
fassers, und  kann  insofern  den   Wegfall  des  übrigens   auch, 

sonst  sparsam   gebrauchten  Artikels  erklären;    es   ist  nicht 
betont,   und  bedeutet,   daß  dieser  Stein    nicht    in  anderem 
Sinne  lebendig  heiße,  als  nachher  die  Steine ;  v.  Soden  meint, 

daß  Christus  nicht  darum  Ud^og  l^Cov  ist,  sofern  er  auferstanden 
ist,  sondern  sofern  dieser  Stein  wirklich  das  ist,  was  mit  dem 
bildlichen  Ausdruck  gemeint  ist,  wirklich  imstande  zu  tragen 
und  auf  sich  ein  Haus  zu  erbauen.     Gunkel  macht  darauf 

aufmerksam,  wie   sich  das  Wort  von  dem  lebendigen  Stein 
nicht  aus  dem  A.  T.  erklären  lasse.    Nach  der  gewöhnlichen 

Auffassung  habe  der  Verfasser  es  neu  gebildet,   und  nicht 
mehr  damit  sagen  wollen,  als  daß  er  Christus  in  übertragenem 
Sinne    einen    Stein    nenne;    viel    wahrscheinlicher    aber    sei 
die  Annahme,  daß   das  Wort  eine  Vorgeschichte  habe,  und 
daß  in  ihm  eine  alte,  halb  verschollene  religiöse  Vorstellung 

nachklinge.     Clemen  endlich  bestreitet^    das  Vorhandensein 
einer  mythologischen  Vorstellung ;  der  Ausdruck  Stein  stamme 
vielmehr  aus  der  hier  benutzten  Psalmstelle,  mußte  aber,  da 

er  so  nicht  auf  Jesus  paßte,  durch  „lebendig"  ergänzt  werden. 
Wir  wiederholen  auch  hier  zunächst,    daß   eine    solche 

Erklärung  für  die  Herleitung  des  Bildes  von  dem  „Stein"  aus 
dem  A.  T.  und  für  die  Hinzufügung   des  Wortes   „lebendig" 
gewiß  möglich  ist,  aber  wahrscheinlich  ist  sie  nicht,  weil  sie 
in  diesem  Zusammenhang  eine  psychologische  Unmöglichkeit 
darstellt.  Welche  Gedankensprünge  müßte  der  Verfasser  seinen 

i  S.  S.  270. 
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Lesern  bzw.  Hörern  zugemutet  haben,  wenn  er  unmittelbar 
nach  der  Verwendung  des  Bildes  von  der  Milch  plötzlich  ein 
anderes,  mit  dem  bisher  gebrauchten  gar  nicht  verwandtes 
und  in  keinem  erkennbaren  Zusammenhang  stehendes  Bid  von 
dem  Stein  heranzieht,  weil  ihm  gerade  Psalm  118  durch  den 
Kopf  geht !  Und  dabei  kann  er  das  Bild  noch  gar  nicht  einmal 
ohne  Änderung  bringen,  sondern  muß  erst  noch  ein  völlig 
neues  Beiwort  hinzufügen;  und  das  alles  sollen  seine  Leser 
sofort  aus  den  verschiedenen  Ecken  und  Winkeln  ihres  reli- 

giösen Denkens  zusammengesucht  haben,  um  sich  ein  klares 
und  anschauliches  Bild  von  dem  zu  machen,  was  er  ihnen 
sagen  wollte?    Das  halte  ich  für  psychologisch  undenkbar. 

Gewiß,  die  beiden  Bilder  von  der  „Milch"  und  von  dem 
„Stein"  stehen  hart  und  unvermittelt  nebeneinander  —  wie 
aber  dann,  wenn  das  nicht  erst  eine  neue  Zusammenstellung 
unseres  Verfassers  war,  sondern  wenn  er  gerade  diese  beiden 
Bilder  auch  sonst  in  dem  religiösen  Leben  seiner  Zeit  in  dieser 
Nebeneinanderstellung  fand?  Dann  brauchte  er  nur,  wie  es 
hier  geschieht,  mit  wenig  Worten  den  Gedanken  zu  streifen, 
um  sofort  bei  seinen  Lesern  eine  Reihe  verwandter  und  be- 

kannter Vorstellungen  auszulösen. 
Nun  aber  begegnen  uns  gerade  diese  beiden  Bilder  von 

der  Milch  und  von  dem  Stein  an  verschiedenen  Stellen  der 

Mysterienkulte.  Der  schwarze  Meteorstein,  der  als  Sitz  der 
phrygischen  Göttin  galt,  braucht  nur  genannt  zu  werden; 
Cumont  hat  ferner  nachgewiesen  S  wie  weit  verbreitet  in 
Syrien  der  Kult  der  Steine  und  namentlich  der  rohen  Blöcke 

war,  die  als  Bätyle  bezeichnet  wurden.  So  wurde  Aphrodite- 
Astarte  in  Gestalt  eines  kegelförmigen  Steins  in  Paphos  an- 

gebetet, und  ein  schwarzes  Meteorit,  mit  Vorsprüngen  und 

Vertiefungen  bedeckt,  denen  man  symbolische  Bedeutung  bei- 
legte, stellte  Elagabal  dar  2.  Hippolyt  erzählt,  daß  man  in 

den  syrischen  Mysterien  {^AoovqLojv  rehzal)  lehre,  die  Steine 

seien  beseelt  {ol  U&ol  ualv  e^iipvxot  •  sxovol  yccQ  ro  av^rjTiyiöv) '. 
Vor  allem  aber  denkt  man  an  die  Steinreliefs  des  rteTQoyev^g 

»  AaO.  137. 
*  A.  Dieterich,  Die  Grabschrift  des  Aberkios,  Leipzig  1896,  32. 
*  Cumont  282  Anm.  29. 
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Mithras,  deren  Enthüllung  das  Schauen  des  Mysten  vollendete 

(Dieterich,  Mithraslit.  85).    Und  nun  denken  wir  noch  an  die 

oben  erwähnte,  weit  verbreitete  Sitte  der  Mysterienkulte,  daß 

dem  Mysten  ein  Milchtrank  gereicht  wurde,  dann  haben  wir 

die  Voraussetzungen,  um  gerade  diese  Zusammenstellung  zu 

begreifen,  und  wir   können  es  verstehen,  wie  gerade  diese 
beiden  Bilder  einem  Manne  nahe  liegen  mußten,  der  entweder 

selbst  früher  ein  Anhänger  einer  Mysterienreligion  gewesen 

war,  oder  der  zu  christlichen  Neophyten  redete,  die  aus  diesen 

Kreisen  stammten,  und  ihre  Sitten  und  Gebräuche  kannten. 

So  erhalten  wir  ein  durchaus  anschauliches  Bild :  In  den 

Mysterienkulten    erhalten   die   Mysten   den  Milchtrank,  und 
treten  heran  zu  einem  toten  Stein  oder  einem  A/^og  e^tipvxog 

als  zu  ihrem  Gott,  um  religiöse  Erhebung   und  Erbauung  zu 

finden.    Wieviel  größer  ist  ihr  Vorrecht  jetzt,  nun  sie  Christen 

geworden  sind!    Sie  kennen  einen  anderen  Trank,  xo  loyi-/.ov 
xat  aöolov  ydXa,  und  sie  haben  etwas  davon  gekostet,  bu 

XQioTog  6  TivQLOQ-,  sle  treten  nicht  zu  einem  leblosen  und  fühl- 

losen Stein,  sondern  zu  dem  Ud-og  ̂ ä)v,  dem  lebendigen  Christus 
selbst,  um  erbaut  zu  werden  zu  einem  oly.og  nveiixan^ög  und 

zu  einer  heiligen  Priesterschaft.    Ob  das  Wort  TtQoosQxönevot 

an  unserer  Stelle  in  wörtlichem  Sinn,  oder  in  übertragener 

Bedeutung  zu  fassen   ist,   kann  fraglich    bleiben;  wenn  wir 

aber  bei  Apuleius  XI  26  lesen:   eram  ctiUor  deniqne  adsiduus, 

fani  quidem  advena  (7tQoa7]lvTog\  religionis  autem  mdigena^ 
und  wenn  Cumont  auf  eine  Inschrift  aufmerksam  macht  ̂   die 

in  einem  Mithreum  zu  Dorstadt  entdeckt  worden  ist,  wo  die 

Rede  ist  von   einem  de{orum)  sacerdos  creatus  a  Pal(myr)etiis 

do{mo)  Macedonia  et  adven{tor)  huiiis  templi,  so  scheinen  die 

Ausdrücke  TtgoaeQXBa&ai,  TtQoorjXvxoi  in  den  Mysterienkulten 

Termini  technici  gewesen  zu  sein  für  den  Anschluß  an  einen 

bestimmten  Kult,  und  wir  würden  dann  auch  hier  wieder  eine 

Anlehnung  an  den  Sprachgebrauch  und  die  Sitten  der  Myste- 
rien haben,  wenn  die  Neophyten  als  advenae,  7iQoai]Xvroi   der 

christlichen  Gemeinde  bezeichnet  werden.     Doch  wage  ich 

eine  bestimmte  Entscheidung  in  diesem  Falle  nicht. 

ÄaO.  305. 
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V.  5  Tial  avTol  cog  Xid-oi  l^GiVxeg  ol-/.o6onüGd^e  oinog  7tvt,v- 
^lari/ibg  eig  ieQdTEVf.ia  ayiov ,  avevsyxai  7tvev(.iatiycag  ̂ voiag. 
Die  Worte  oixog  7tv€v(.iaTixbg  eig  legdTevf^ia  ayiov  gehören  nach 
Kühl  zusammen,  wenn  man  die  Lesart  mit  dg  annimmt,  denn 
weil  olxog  und  l€QdTevf.ia  zwei  völlig  disparate  Begriffe  sind, 

so  kann  elg  IsQdTsv^ia  ayiov  nur  zu  oiY.og  Ttvetf-ian^cög  eng  be- 
zogen werden  in  dem  Sinne :  „zu  einem  für  eine  heilige  Priester- 

schaft bestimmten  oUog  7tvsv{.iaTLyiög''^.  Die  Inkonzinnität  bleibt 
freilich,  daß  die  Christen  in  unschöner  Vermischung  der  Bilder 
einmal  als  Haus,  in  dem  Gott  verehrt  wird,  sodann  als  die, 
welche  in  dem  Hause  wohnen,  bezeichnet  werden.  Durch 
Ttvetf-iaTixog  wird  dieser  oUog  dem  Tempel  des  Alten  Bundes 
als  wahrhaftes  Gegenbild  gegenübergestellt.  In  ganz  ähnlicher 

"Weise  erklären  auch  Usteri  und  Gunkel  unsere  Stelle,  und 
V.  Soden  erweitert  den  Gedanken  noch  dahin,  daß  die  aus 
allen  Völkern  gesammelte  Christenheit  nur  in  rein  geistigem 
Sinne  ein  Haus  heißen  könne;  olKog  verbinde  im  A.  T.  zwei 
Begriffe,  die  nicht  scharf  geschieden  werden:  das  Gebäude 
und  die  durch  dieses  umschlossene  Familie.  Die  TtvevfiaTrml 

d-voim  seien  das  positive  Gegenteil  der  II 1  genannten  Hand- 
lungsweise, also  nahe  verwandt  mit  der  evrcoua  xat  ■/.oivcovia 

(Hebr.  XIII  16). 
Beginnen  wir  mit  dem  Ausdruck  UqdTivf.itt  ayiov,  so  ist 

zunächst  festzustellen,  daß  UQdxsvfxa  im  N.  T.  nur  in  unserem 
Schreiben  an  den  beiden  Stellen  II  5  u.  9  vorkommt,  und  daß 
wir  es  in  LXX  an  drei  Stellen  finden:  Exod.  19,  6;  23,  22 
und  II  Makk.  2,  17.  Es  ist  also  möglich,  daß  der  Verfasser 
bei  seinen  Worten  an  eine  oder  die  andere  dieser  at.  Stellen 

gedacht  hat,  um  der  Priesterschaft  aus  dem  Hause  Arons  die 

heilige  Pi'iesterschaft  der  Christen  aus  dem  oJ-Aog  Ttvev/^tatixög 
der  lebendigen  Steine  entgegenzusetzen,  und  diese  Möglich- 

keit würde  zur  Wahrscheinlichkeit  werden,  wenn  wir  nach- 
weisen könnten,  wie  der  Verfasser  auch  sonst  seine  Bilder  aus 

dem  A.  T.  entlehnt  hat.  Nun  wird  man  gewiß  den  Eindruck 
haben,  daß  unser  Verfasser  in  den  Schriften  des  A.  T.  zu 
Haus  ist,  und  daß  ihm  eine  Fülle  von  Zitaten  zu  Gebote  steht, 
um  irgendeinen  Gedanken  oder  ein  Bild  zu  stützen  und  zu 
erläutern,   aber  wir  haben   auch   gefunden,    wie   gerade   die. 
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prägnantesten  Bilder  nicht  aus  dem  A.  T.  stammen,  sondern 
wie  sie  in  das  Milieu  der  Mysterienreligionen  weisen.    Diese 
Bilder  müssen  also  seinen  Lesern  bzw.  Hörern  durchaus  ver- 

traut gewesen  sein,  da  er  sie  nicht  erst  ausführlich  beschreibt, 
sondern  sie  gleichsam  mit  wenigen  Strichen  nur  andeutet,  um 
diese  übernommenen  Bilder  dann  mit  seinem  christlichen  In- 

halt zu  erfüllen,  und  diesen  neuen  christlichen  Inhalt  durch 

irgendwelche  ihm  passend  erscheinenden  at.  Zitate  zu  stützen 

und  zu  begründen.    So  hatten  wir  es  bei  dem  Ausdruck  ava- 

yey£vv)]f^€voi  ovyc  h  OTtogäg  cp&aQxfig  gefunden,  so  hat  der  Ver- 
fasser diese  Praxis  bei  dem  Bild  von  dem  Stein  befolgt,  und 

so  scheint  sich  mir  auch  hier  die  Bedeutung  des  Ausdrucks 

l6QäTevf.ia  zu  erklären.    Gewiß,  an  sich  läge  kein  Grund  vor, 
die  Herleitung  des  Ausdrucks  aus  der  Gedankenwelt  des  A.  T. 
zu  bestreiten,  wenn  aber  der  ganze  Gedankenzusammenhang, 
in   welchem  der  Ausdruck  vorkommt,  unverkennbar  an  die 

Mysterienkulte  erinnert,  so  werden  wir  zunächst  zu  unter- 
suchen haben,  ob  sich  auch  hier  gewisse  Übereinstimmungen 

finden.     Wenn  das  der  Fall  ist,  so  dürfen  wir  mit  größter 

Wahrscheinlichkeit  urteilen,  daß  auch  die  Farben  für  dieses 
neue   Bild   von   derselben  Palette   herstammen  werden,  von 

welcher   der  Verfasser   auch   sonst  seine  Farbenmischungen 

genommen  hat. 

In  der  Tat  begegnet  uns  gerade  in  den  Mysterienreligionen 
immer  wieder  der  Gedanke  an  eine  solche  festgefügte  und 

in  sich  geschlossene  Priesterschaft.  Der  Klerus  der  Mysterien- 
religionen besteht  nicht,  wie  die  Priesterkollegien  Roms,  wo 

die  weltlichen  und  die  geistlichen  Funktionen  noch  nicht 

scharf  voneinander  geschieden  sind,  aus  Verwaltungskommis- 
sionen, welche  die  religiösen  Angelegenheiten  des  Staates  unter 

Oberaufsicht  des  Senates  regeln,  sondern  er  bildet  eine  fast 

isolierte  Kaste,  deren  Mitglieder  sich  durch  ihre  Abzeichen, 

ihre  Kleidung,  ihre  Sitten  und  ihre  Ernährung  von  den  ge- 
wöhnlichen Sterblichen  unterscheiden,  und  stellt  eine  unab- 

hängige Korporation  mit  hierarchischer  Gliederung,  mit  eigenem 
Zeremoniell  und  sogar  mit  eigenen  Konzilien  dar^  und  die 

Cumont  51. 
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Priester  der  pessiüimtischen  Göttin  bilden  ebenfalls  eine  völlig 

Abgeschlossene,  genau  gegliederte  Hierarchie,  welche  in  alter 
Zeit  auch  die  weltliche  Herrschaft  führte  (Strabon  XII  5,  3 

S.  567  C:  OL  d'lsQelg  rb  nalaiov  ̂ ihv  öwaatai  riveg  fjoav  tsQü)- 
ovvrjv  YMQTiov^ievoi,  ̂ leyalrjv,  Hepding  126).  Da  diese  Priester 
natürlich  alle  die  Mysterienweihe  empfangen  hatten,  waren 
sie  auch  alle  heilig  {äyioi). 

Ist  es  nun  wahrscheinlich,  daß  dieser  Gedanke  das  Leit- 
motiv unseres  Verfassers  bei  dem  Bilde  von  der  „Priester- 

schaft" gebildet  hat  ?  Vielleicht  führt  uns  die  Erklärung  des 
vorhergehenden  Ausdrucks  ohog  TtvevfiairMg  der  Entscheidung 
einen  großen  Schritt  näher. 

Wir  sahen  schon,  welche  Crux  die  ganze  Stelle  für  die 

Exegeten  bildet.    Kühl  hat  richtig  erkannt,  daß  oUog  nvev- 
jitarixög  nicht  ohne  weiteres  den  Tempel  bezeichne,  sondern 

daß  diese  Bedeutung  erst  hineingetragen  werden  müsse  mit 

Rücksicht  auf  das  folgende  eig  uQ<xTevf.ia  ayiov;  Kühl  verkennt 

ferner  durchaus  nicht  die  Inkonzinnität,  daß  die  Christen  einmal 

als  Haus,  und  sodann  als  die,  welche  in  dem  Hause  wohnen 

und  dienen,  dargestellt   werden  —  er  findet  sich  jedoch  mit 

dem  resignierenden   Bekenntnis   ab,  daß   eine  solche  Inkon- 
zinnität bei  allen  Erklärungen  zurückbleibe,  und  daß  alles, 

was  die  Ausleger  vermittelnd  darüber  sagen,  die  Schwierig- 
keiten keineswegs  hebe;    Kühl  wird  aber   auch  zugestehen 

müssen,  daß  in  seiner  Erklärung  das  Wort  7tvBvf.iariy.6g  zwei 

verschiedene  Bedeutungen  annimmt:  In  dem  ersten  Ausdruck 

oHog  TtvBvftaxL'Mg  liegt  für  ihn  der  Gedanke  der  Vollendung 

und  Erfüllung  —  in  der  gläubigen  Gemeinde  sei  erfüllt,  was 

dem  Volk   des  alten  Bundes  verheißen  war;    dagegen  tritt 

diese  Bedeutung  in  dem  zweiten  Ausdruck  nvevfiajiyiai  ̂ voiai 

ganz  zurück,  hier  handelt  es  sich  für  Kühl  um  Opfer,  welche 

die  Geistesart  derer,  die  sie  darbringen,  an  sich  tragen. 

Ich  versuche  eine  andere  Erklärung  und  knüpfe  an  den 

schon  erwähnten  Gedanken  an,  daß  der  Begriff  der  Priesterschaft 

uns  an  verschiedenen  Stellen  der  Mysterienkulte  begegnet; 

sollte  vielleicht  von  hier  aus  auch  auf  den  Ausdruck  oUog 

7tvEvfiari-/.6g  ein  befriedigendes  Licht  fallen?  In  engster  Ver- 

bindung mit  dem  Bild  des  Priesters  tritt  uns  nämlich  an  einer 
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Anzahl  von  Stellen  der  Begriff  „Vater"  entgegen.  Dieterich, 
Reitzenstein  und  Cumont  bieten  eine  Fülle  von  Material  dar, 

so  daß  ich  mich  auf  Hervorhebung  einzelner  besonders  mar- 
kanter Stellen  beschränken  kann. 

Eine  Inschrift  aus  Ostia  CIL  XIV  70  lautet:  D(ono 

d(edit)  I  M.  Cerellio  |  Hieronyrao  patri  [  et  Sacerdoti  suo  |  eos- 
que  antistes  s(upra)  s(criptus)  |  deo  libens  dicavit. 

Bei  Apuleius  XI  25  lesen  wir :  Ad  isUmi  modiim  deprecato 

summo  niimine  complexus  Mithram  sacerdotem  et  meum  iam 

parentem  coUoque  eius  midtis  osculis  inhaerens  veniani  posttdabam, 

quod  eiim  condigne  tantis  heneßciis  munerari  nequirem. 

Neben  und  mit  dem  Ausdruck  pater  begegnet  uns  eben- 
falls in  sakralem  Sinne  der  Ausdruck  mater.  CIL  XIV  69: 

Virtutem  |  dendrop(horis)  j  ex  argento  p(ondo)  II  1  lunia  Zo- 
sime  I  mater  |  d(ono)  d(edit). 

CIL  XIV  37:  Q.  Domitius  |  Aterianus  pat(er)  |  et  Do- 

mitia  |  Civitas  mat(er)  |  Signum  Attis  ]  Cann(ophoris)  Ost(ien- 
sibus)  d.  d. 

Derselbe  Gedanke  liegt  m.  E.  auch  bei  Diodor  II  29,  4 

vor  (Reitzenstein  105) :  naga  ̂ ih  yaq  rolg  Xa).öcdoig  Ix  yevovg 

fj  rovxtov  cpLlooocpia  Trctgaöedozai,  y.al  Ttalg  Ttaqct  naTQoq  dia- 

Ö€X^tai  tCov  älliov  XsirovQyuüV  naaCbv  aTtols'kvfxevog.  diö  xat 

yovelg  ex^vtsg  diöaa/.dXovg  a^ia  {.lev  ä(pO-6viog  aitavta  (.lavd^ävovOLV, 

ä/ja  öe  tolg  naQayyi.lloi.Uvo ig  TtQoasxovoi-  Ttioreiovreg  ßeßaiÖT£QOV. 

Nehmen  wir  dazu  die  Tatsache,  daß  in  fast  allen  Mysterien 

die  Mysten  untereinander  eine  Bruderschaft  bildeten  \  so 

haben  wir  das  Bild  einer  großen  Familie,  eines  ohog  in  über- 
tragenem Sinne.  Sowohl  in  den  syrischen  Kulten  wie  in  dem 

des  Mithra  betrachten  die  Mysten  sich  als  Glieder  derselben 

Familie,  und  der  Ausdruck  fratres  carissimi  war  bereits  unter 
den  Anhängern  des  Jupiter  Dolichenus  üblich  ̂  

Derjenige,  der  einen  anderen  in  die  Geheimnisse  eines 

Mysterienkultes  einweihte,  wurde  dadurch  der  geistliche 

„Vater"  des  Novizen  —  der  Sohn  überkommt  die  Lehre  von 
dem  Vater,  und  wird  natürlich  von  dem  Gedanken  bewegt, 
daß  er  später  selbst  wieder  andere  in  die  Lehre  einweihe, 

»  A.  Dieterich,  Mithrasliturgie  149.  ^  Cumont  299  Anm.  82. 
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also  für  andere  der  „Vater"  werde.  Und  nun  verbinden  wir 
damit  den  Gedanken,  den  wir  bei  Apuleius  und  in  der  In- 

schrift aus  Ostia  (CIL  XIV  70)  angedeutet  fanden,  daß  ein 

und  derselbe  Mann  „Vater"  und  „Priester"  für  einen  anderen 
sein  konnte,  so  haben  wir  eine  geradezu  überraschende  Parallele 
zu  dem  Gedankengang  unserer  Stelle,  und  das  ganze  Bild 

tritt  in  plastischer  Anschaulichkeit  heraus.  Die  Mysten  unter- 
einander bildeten  eine  große  geistliche  Familie  {ohog  tivsv- 

fiarixög) ;  derjenige,  der  einen  oder  mehrere  andere  in  die  Ge- 
heimlehre eingeführt  und  seine  AVeihe  vermittelt  hatte,  war 

der  7rati]Q  oder  uQevg  des  Novizen ;  die  Novizen  selbst  be- 
trachteten sich  als  geistliche  Söhne  dieses  Vaters  und  unter- 

einander als  Brüder.  Das  Ziel  des  einzelnen  war  nun  natür- 
lich, immer  tiefer  in  die  Mysterien  seiner  Religion  einzudringen, 

um  selbst  wieder  „Vater"  und  „Priester"  für  andere  zu  werden, 
denn  die  Lehre  erbte  sich  fort  von  dem  Vater  auf  den  Sohn, 
und  da  die  Lehre  die  oioxr^qia  verbürgte,  so  wurde  der  Vater 
zugleich  der  Urheber  bzw.  Vermittler  dieser  atoTriQca,  also 

der  „Priester". 
Das  ist  das  Bild,  das  m.  E.  unserem  Verfasser  vorschwebt, 

und  das  er  hier  in  christliche  Beleuchtung  rückt.  In  unge- 

zwungenem Übergang  knüpft  er  an  das  Bild  von  dem  leben- 
digen Stein  an,  zu  dem  die  Christen  hinzutreten;  sie  sollen 

selbst  lebendige  Steine  werden,  die  sich  aufbauen  zu  einer 

einzigen  großen  geistlichen  Hausgenossenschaft  {ohog  tivev- 
naTL-AÖg),  als  Väter  und  Söhne,  Brüder  und  Schwestern;  aber 

damit  ist  es  nicht  genug ;  das  letzte  Ziel,  zu  dem  sie  sich  er- 
bauen sollen  {elg\  ist  das  leQdzujia  äyiov,  sie  selbst  sollen 

wieder  Priester  für  andere  werden,  und  wie  sie  selbst  zu  dem 
lebendigen  Stein  hinzugebracht  worden  sind,  so  sollen  sie  nun 
wieder  andere  herzu  führen,  sie  sollen  die  anderen  gleichsam 

als  „geistliche  Opfer"  Gott  darbringen  durch  Jesus  Christus. 

Damit  scheint  mir  die  von  Kühl  beklagte  Inkonzinnität 

gehoben  zu  sein,  ebenso  wie  das  eig  zu  seinem  vollen  Recht 

gelangt,  und  wie  sich  der  Ausdruck  Trvet'.tiarr/dg  nunmehr  glatt 
und  leicht  erklärt.  Wie  das  ganze  Bild  anschaulicher  wird, 
wenn  der  Verfasser  auch  hier  wieder  an  eine  in  den  Mysterien- 
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kulteu  geübte  Sitte  und  an  den  Sprachgebrauch  der  Mysterien 
anknüpfte,  braucht  nur  erwähnt  zu  werden. 

So  nimmt  das  sig  hgdtevfia  ayiov  am  Ende  noch  einmal 

das  avlr^d^fiVccL  dq  acoTi]Qiav  des  Anfangs  auf,  als  das  Ziel,  zu 
welchem  die  Leser  heranwachsen  sollen,  und  wir  können  jetzt 
die  Entscheidung  über  die  Bedeutung  des  Wortes  oo)ri]Qia, 
die  wir  vorhin  zurückstellten,  treffen.  An  der  Stelle  II  2  ist 

<jC(^Tr^Qia,  wie  der  ganze  Zusammenhang  uns  gezeigt  hat,  in 
der  Tat  in  dem  Sinne  der  Verleihung  eines  neuen  und  höheren 
Lebens  gebraucht;  je  mehr  die  Neophyten  von  diesem  höheren 

Leben  empfangen,  und  in  dieses  höhere  Leben  gleichsam  hin- 
einwachsen, umsomehr  werden  sie  auch  befähigt,  etg  ugd- 

■tev^ia  äyiov,  Priester  zu  werden,  die  anderen  denselben  Dienst 

als  „Vater"  oder  „Priester"  erweisen,  den  man  ihnen  selbst 
einmal  erwiesen  hat. 

Von  hier  aus  scheint  mir  auch  ein  Licht  zu  fallen  auf 

die  Stelle  I  9  v.0(.u^6f.iEV0L  ro  riXog  tT]g  TtLotEcog,  acorrjQiccv 

jpi'xCov.  Auch  hier  ist  von  den  Exegeten  die  Schwierigkeit 
nicht  verkannt  worden,  das  präsentische  Partizipium  yioi-nCo- 
/.levoi  mit  dem  Begriff  rb  reXog  r^g  niareiog,  otoTr^Qiav  ipvxcjv 
zu  verbinden,  weil  dieser  Begriff  unverkennbar  etwas  rein 
Zukünftiges  enthalte.  Kühl  und  v.  Soden  sehen  in  dieser 
änigmatischen  Zusammenstellung  einen  kühnen,  die  Zukunft 
antizipierenden  Ausdruck,  wie  wir  ihn  von  dem  Apostel  der 

Hoffnung  erwarten,  während  üsteri  das  zwar  nicht  für  un- 
möglich, aber  für  gekünstelt  hält.  Um  diese  Schwierigkeit 

zu  vermeiden,  will  Usteri  äyalhäo&€  futurisch  fassen  —  diese 
zukünftige  Freude  bricht  eben  dann  an,  wenn  der  Inhalt  der 
Partizipialbestimmung  yf.o(.ut6i.uvoi  sich  erfüllt.  Allein  das 
präsentische  ayanüze  fordert,  wie  wir  schon  sahen,  auch  die 

präsentische  Fassung  des  äyalkiäods,  so  daß  also  das  Ge- 
künstelte des  Ausdrucks  bliebe,  besonders  da  y.oi.dt,eo&aL  an 

allen  Stellen  des  N.  T„  wenn  es  zukünftige  Bedeutung  hat, 
auch  in  futurischer  Form  steht  (II  Kor.  V  10;  Kol.  III  25; 
I  Petr.  V  4;  Hebr.  X  36).  Die  Schwierigkeit  löst  sich  m.  E., 
wenn  man  sich  entschließt,  aiüxriQia  auch  hier  in  dem  Sinne 
zu  fassen,  wie  wir  es  II  2  fanden,  als  Verleihung  eines  neuen, 

höheren  göttlichen  Lebens.    Eeitzenstein  hat  wiederholt  dar- 
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auf  hingewiesen,  wie  gerade  die  Ausdrücke  telog,  rehrr],  te- 
Xeiog  in  hellenistischer  Zeit  allgemein  übliche  Formeln  für  das 
richtige  und  daher  zur  vollen  Schau  Gottes  führende  ^ivoti]- 

qtov  gewesen  sind^;  er  verweist  zur  Erklärung  des  der 
Mysteriensprache  entlehnten  Wortes  tiXog  auf  Piatos  Mysterien- 

schilderung, der  dem  aQy^eo&aL  /.a&ogäv  das  tHoq  gegenüber- 
stellt: Gott  werden,  das  ist  die  Vollendung  und  das  Ziel. 

"Wenn  dazu  der  andere  Gedanke  tritt,  der  uns  ebenfalls  zu wiederholten  Malen  in  den  Mysterienreligionen  begegnet,  daß 
die  ipvii],  als  der  niedere  Teil  des  Menschen  gleichsam  ver- 

wandelt und  umgestaltet  werden  müsse,  um  zu  dem  vollen 
Schauen  Gottes  zu  gelangen,  so  haben  wir  die  Voraussetzungen, 
um  die  Stelle  I  9  zu  verstehen.  Jetzt  freuen  sich  seine  Hörer, 
denn  jetzt,  nun  sie  die  Taufe  empfangen  haben,  tragen  sie 
das  Ziel  ihres  Glaubens  davon,  jetzt  haben  sie  das  erreicht, 
wonach  ihr  Glaube  verlangt  hat,  das  neue,  höhere  göttliche 
Leben ;  das  Psychische  an  ihnen  ist  verschwunden,  durch  die 
Taufe  haben  sie  die  acoTrjQia  ipvx^v  erlangt.  So  klingt  auch 
hier,  wie  wir  es  schon  wiederholt  fanden,  der  sakramentale 
Charakter  der  Taufe  stark  hindurch. 

V.  10  OTtiog  rag  ägerag  e^ayysikrjzs  tov  Ix  Oiörovg  v^iäg 

■KaleoavTog  eig  tb  S-av^iaoröv  avxov  cpwg.  Für  Kühl  scheint  in 
oxörog  und  (pcjg  der  Gegensatz  mangelnder  Gotteserkenntnis 
und  rechter  Gotteserkenntnis  gefunden  werden  zu  müssen,  doch 
sei  auch  die  Erklärung  möglich,  daß  man  oxörog  und  (fwg  als 

Bilder  auffaßt  für  „Elend"  und  „Glück,  Heil",  wie  es  im 
A.  T.  am  häufigsten  der  Fall  ist;  bei  dieser  Erklärung  lasse 

sich  ̂ avi.iaoTÖg  besser  erklären;  abzulehnen  sei  die  gewöhn- 
liche Erklärung,  wonach  öxoVog  das  Bild  sittlicher  Verkommen- 

heit sei,  und  (pwg  das  absolut  heilige  Wesen  Gottes  bezeichne. 
Gerade  diese  Erklärung  aber  wird  wieder  von  Usteri  bevor- 

zugt, und  auch  Gunkel  versteht  die  Wahl  des  Ausdrucks 

„sein  Licht"  dahin,  weil  eben  das_  Licht  Gottes  Element  sei. 
Ich  erkenne  die  Möglichkeit  dieser  Erklärung  an,  versuche 

aber  dennoch  eine  andere  Erklärung,  die  mir  näher  zu  liegen 
scheint,  und  überlasse  das  Urteil  der  Entscheidung  des  Lesers. 

1  AaO.  166. 
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Von  Apuleius  lesen  wir  XI  21,  als  er  im  Tempel  der 
Göttin  selmsüchtig  darauf  wartet,  die  Weihe  zu  empfangen, 
wie  ihm  die  Vision  wird,  iieque  vocatus  morari,  nee  non  iussus 

festinare;  er  darf  also  nicht  eher  in  das  Adyton  herabsteigen, 
ehe  nicht  die  Göttin  ihn  und  den  weihenden  Priester  berufen 

hat,  ungerufenes  Eindringen  ist  todeswürdige  Schuld  ̂   Pau- 
sanias  erzählt  X  32,  13  von  dem  Isisheiligtum  in  Tithorea 
ovzs  eoodog  eg  to  aövTOv  äXXoig  ys  rj  eKslvoig  tOTiv,  ovg  öv 

avtri  TtQOii^irioaaa  fj  'laig  KaXeot]  acpäg  öt^  evunvitov. 
Nun  war  es  uns  wahrscheinlich  geworden,  daß  auch  in 

dem  Kult  der  Kybele  diejenigen,  welche  die  Weihe  begehrten, 

sich  freiwillig  in  der  Nähe  des  Heiligtums  der  Göttin  auf- 

hielten, um  auf  den  Ruf  sofort  zur  Stelle  zu  sein  ̂ ,  und  wir 
dürfen  deshalb  annehmen,  daß  der  Begriff  der  Berufung  ein 
in  der  Mysteriensprache  und  in  den  Mysterienkulten  durchaus 

geläufiger  und  verbreiteter  war;  der  Gott  oder  die  Göttin  be- 

ruft diejenigen,  welche  die  Weihe  zum  Mj^sten  erhalten  sollen. 
Firmicus  Maternus  erzählt  {de  error,  prof.  rel.  II  4,  5)  von 

den  ägyptischen  Mysterien  nee  ostensi  tibi  luminis  splendore 
corrigeris,  nee  recuperatae  lihertaiis  quaeris  insignia  nee  spem 
redditae  tibi  salutis  agnoscis.  Hier  ist  uns,  wenn  auch  aus 
späterer  Zeit,  etwas  von  dem  Hergang  einer  solchen  Weihe 
zum  Mysten  geschildert,  daß  ihm  nämlich  der  Glanz  eines 

hellen  Lichtes  erschien;  eine  Bestätigung  dieser  letzten  Mit- 
teilung finden  wir  nun  auch  an  verschiedenen  Stellen.  Apuleius 

beschreibt  XI  23  seine  Eindrücke  bei  seiner  Weihe  zum  Mysten 
der  Isis  mit  den  Worten:  Accessi  confinium  mortis  et  calcato 
Proserpitiae  limine  per  oninia  vectiis  elementa  remeavi;  nocte 
media  vidi  solem  candido  coruscantem  lumine. 

Bei  Johannes  Stobaios  Flor.  IV  107  (Dieterich  Mithras- 
liturgie  S.  184)  wird  berichtet  über  die  Weihe  in  den  Dio- 

nysos-Mysterien von  der  Seele  der  Mysten:  nldvai  xa  TtQwra 

■aal  TtsqLÖQoiial  y.07tu)öeig  xal  dia  axÖTOvg  tivhg  VTtOTtTOt  TtOQüai 
Y.CU  arilearai,  eira  TVqo  tov  riXovg  avtov  xa  deivcc  Ttävta,  (pQiia] 

xai  TQÖ(.iog  v.al  löqwg  vml  ■d-dpßog'  €/.  ös  tovvov  cpwg  tl  ■d^av^d- 
üLov  a7ti]VTr]0€  Kai  tottol  vMd-aqol  y.%1.    In  der  Mithrasliturgie 

1  Keitzenstein  25  u.  99.  *  S.  o.  S.  52. 
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(Dietericli  10,  27)  lesen  wir  unter  den  Anweisungen,  wie  der 

Myste  den  Gott  zu  einer  Erscheinung  zwingen  könne:  rovro 

djtovTog  GTQacpr^aovTca  btiL  ob  ai  ay.rlvsg,  eati  öh  avrwv  (xioov. 

orav  ovv  tovro  7ioii]ai]g,  bipei  ̂ eov  vewregov  eveiöf^  TCVQLv6xQi%a 

€V  y^ltCovl  Ievaü)  y.al  ilaf-ivöi  -/.o-Kxivr],  ejovia  rtvqivov  otecpavov. 
Das  sind  doch  wirklich  überraschende  Parallelen  zu 

unserer  Stelle.  In  das  Dunkel  des  Adyton  muß  der  Myste 

hinabsteigen,  und  dort  wird  eine  Reihe  von  Zeremonien  mit 

ihm  vorgenommen,  die  uns  später  noch  beschäftigen  werden, 

und  die  wohl  dazu  geeignet  waren,  seine  Nerven  und  seine 

Phantasie  aufzupeitschen;  als  hojno  moriturns  sollte  er  die 

Schauer  des  Todes  in  dem  Adyton  erleben.  Dann  plötzlich 

brach  ein  heller  Lichtglanz  in  das  Dunkel,  und  aus  dem 

Dunkel  des  Adyton  stieg  der  Myste  nun  zu  dem  blendenden 

Licht  hervor,  mit  Freudengesängen  wird  er  empfangen,  Fest- 
gewänder und  der  Kranz  warten  auf  ihn:  Ix  oy.özovg  sig  ro 

&ai\uaoTbv  cpCjg  ging  sein  Weg,  ehe  er  Vollmyste  wurde. 

Und  nun  fragen  wir,  welche  Erklärung  mehr  Wahrschein- 

lichkeit für  sich  hat,  die  Herleitung  unserer  Stelle  aus  irgend- 
welchen zerstreuten  at.  Stellen,  oder  das  Zugeständnis,  daß 

hier  dem  Verfasser  ganz  unverkennbar  ein  schon  in  den 

Eleusinien  bekannter,  und  später  allgemein  geübter  Brauch 

der  Mysterienkulte  vorgeschwebt  hat,  daß  auch  die  Christen 
aus  dem  Dunkel  zu  dem  wunderbaren  Licht  berufen  worden 

sind?  Ob  der  Verfasser  irgendwelche  anderen  Gedanken 

mit  den  Ausdrücken  oy.örog  und  (pwg  verbunden  hat,  scheint 

mir  sehr  fraglich;  wahrscheinlich  hat  er  nur  den  großen  Gegen- 
satz zwischen  dem  Einst  und  dem  Jetzt  an  einem  bekannten 

Bilde  feststellen  wollen,  um  ihre  Herzen  mit  Freude  zu  er- 
füllen. So  wie  der  Myste  bei  seinem  Hervorkommen  aus  dem 

Adyton  das  Licht  mit  Freude  begrüßte,  und  selbst  mit  Jubel 

begrüßt  wurde,  so  ist  auch  der  Weg  für  die  jungen  Christen 

ein  Weg  Ix  GKÖrovg  eig  ro  (pcbg.  Nun  beginnen  mit  Kap.  II 11 
eine  Reihe  praktischer  Ermahnungen,  die  zunächst  allgemein 

gehalten  sind,  um  sich  dann  an  die  einzelnen  Stände  zu  wenden. 

Unter  den  allgemeinen  Mahnungen  finden  wir  II,  17  rijv  äösk- 
(pötrjta  ayaTtäre.  Der  Ausdruck  adelcfoxr^g  begegnet  uns  im 
N.  T.  nur  in  dem  I.  Petrusbrief,  und  zwar  außer  an  unserer 
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Stelle  noch  V  9;  im  A.  T.  finden  wir  ihn  nur  im  I.  und  IV.  Makk. 
Was  nun  die  Bedeutung  und  die  Herleitung  dieses  Ausdrucks 
betrifft,  so  haben  wir  schon  gesehen,  wie  die  Anhänger  eines 
Mysterienkultus   eine   große   geistliche   Familie    miteinander 
bildeten,  und  wie  die  einzelnen  Mysten  in  ihrem  Verhältnis 
zueinander  als  Brüder  galten.     Buresch  hat  eine  Reihe  von 
Inschriften  gefunden  \   aus  denen  die  Benennung  der  Kult- 

genossenschaften als  (pQarqai,    (pQazQiai  oder   otfißiiüosig,   und 
die  Bezeichnung  der  Angehörigen  solcher  Kultgenossenschaften 

als  (pQccroQeg  deutlich  hervorgeht.   Dieterich  weist  darauf  hin  ̂ , 
wie   diese  Bezeichnung  auch  im  Mithraskult  eine  stehende 

war,  und  sieht  in  diesen  cpQÜiqaL  ebenfalls  „Bruderschaften", 
denen  Gott  ihr  Vater  ist,  und  an  seiner  Statt  steht  der  Priester, 
der  aTCTtäg   oder   der  TTaxrjq.     Ob   der  Verfasser   an    diesen 
Sprachgebrauch  und  an  diese  Bezeichnung  gedacht  hat,  wird 
sich  mit    irgendwelcher  Sicherheit   nicht    feststellen  lassen, 
wenn  man  die  bisher  erwähnten  Parallelen  zwischen  unserem 

Schreiben  und  den  Gebräuchen  und  der  Sprache  der  Mysterien- 
kulte in  Betracht  zieht,  so  kann  man  geneigt  sein,  auch  hier 

nähere  Beziehungen  zu  vermuten,  obwohl  gerade  der  Ausdruck 
aöelrporr^g  uns  sonst  nicht  begegnet;   doch  ist  es  gewiß  auch 
möglich,  daß  dem  Verfasser  der  Ausdruck  aöelcpörr^g  aus  dem 

Sprachschatz  der  LXX  bekannt  gewesen  ist ;  wir  lassen  des- 
halb die  Frage,  die  auch  von  keiner  Wichtigkeit  ist,  oflfen. 

Ebenso  wollen  wir  nur  erwähnen,   ohne  irgendwelche  Kon- 

sequenzen daraus  zu  ziehen,  daß  auch  der  Ausdruck  kTtomB-veiv, 
den  wir  in  den  folgenden  Ermahnungen  zweimal  finden,  II 12 
und  III  2,  gleichfalls  nur  in  unserem  Brief  vorkommt,  daß  er 
aber  in   der  Sprache   der   Mysterien   uns   an   verschiedenen 

Stellen  begegnet,  und  dort  das  volle  Schauen  des  aQQrjrov  be- 
zeichnet,  so   daß   auch   die  Vollmysten  den  Namen  ircömaL 

haben  ̂ ,  ein  Gedanke,  wie  er  mir  in  II  Petr.  I  16   ganz  un- 
verkennbar hindurchzuklingen  scheint. 

Interessanter  ist  dagegen  eine  Parallele  zu  der  Mahnung 
unseres  Verfassers,  die  sich  an  die  Frauen  richtet,  III  3:  wv 

»  Aus  Lydien  (Leipzig  1898)  55  und  130. 
2  Mithrasliturgie  149  ff. 
'  Wobbermin,  Religionsgesch.  Studien  161. 
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fWw  ovx  0  e^oj&ev  efxnXoKf^g  tqixmv  -Koi  ftsgi&eascüg  XQVöi(Dv  fj 

ivövaewg  'maritov  '/.6o(.iog.  Die  Worte  sind,  und  gewiß  mit 
gutem  Recht,  von  allen  Erklärern  auf  die  Eitelkeit  und  die 
Putzsucht  der  Frauen  bezogen  worden;  vielleicht  liegt  aber 
doch  ein  etwas  tieferer  Gedanke  in  den  Worten;  wir  finden 
nämlich  in  der  bereits  oben  erwähnten  Inschrift  aus  Andania 

eine  Forderung,  die  sich  auf  die  Kleidung  der  heiligen  Weiber 
bezieht,  wenn  sie  in  dem  feierlichen  Zuge  zu  Ehren  der  Göttin 
einherschreiten  Z.  22:  h  de  xä  rcof-iTtä  al  ̂ ev  Uqcu  ywaUeg 

vTtoöutav  xal  elficcTiov  yvvca-/.Elov  ovlov,  aaiiela  exov  ui]  rclaTvreqa 

fj^uöa-jirvlov   /<»)    l/iTW    öh  (.iriöe^ua  XQ^oia   ̂ ii]Ö€    (pvxog 

fxrids  xpii-ddiov  ̂ r]de  uvdds^a  [.irjöh  rag  TQixccg  avTtSTtXsy^uvag 

l^tTjöe  vrtodrif.iara  ei  i^irj  /iLliva  /)  de^f-idtiva.  Der  ganze  Gedanke 

verliert  jedenfalls  nicht  an  Wert,  wenn  man  in  diesen  Worten 

die  Mahnung  findet,  daß  die  christlichen  Frauen  immer  ihres 
Berufes  als  legal  ywaUeg  eingedenk  sein  sollen,  und  auch 

schon  durch  ihre  Kleidung  und  ihr  ganzes  äußeres  Wesen 

zeigen  sollen,  wie  groß  und  tief  der  Unterschied  zwischen 
ihnen  und  den  anderen  Frauen  ist. 

Während  dann  die  einzelnen  Ermahnungen  wie  in  ruhigem 

und  gleichmäßigem  Fluß  sich  aneinanderreihen,  schiebt  sich 
das  Stück  von  dem  descensus  Christi  ad  inferos  plötzlich  wie 

ein  Fremdkörper  dazwischen  und  scheint  den  Zusammenhang 

völlig  auseinander  zu  reißen.  Völters  Radikalkur  zur  Be- 
seitigung aller  Schwierigkeiten  auch  an  unserer  Stelle  ist 

schon  erwähnt  worden,  doch  steht  Völter  mit  seinem  Verdikt 

gerade  an  dieser  Stelle  nicht  allein ;  auch  Soltau  vermag,  wie 

wir  sahen,  die  Stelle  III  18— IV  1  in  dem  Ganzen  unseres 

Schreibens  nicht  recht  unterzubringen,  und  H.  Holtzmann 

macht  jedenfalls  hinter  die  Frage,  ob  die  Stelle  über  den 

descensus  von  Anfang  an  zu  dem  ersten  Petrusbrief  gehört 

habe,  ein  großes  Fragezeichen  ̂   Ich  glaube  nicht,  daß  es 

nötig  ist,  die  Stelle  als  interpoliert  zu  erklären,  sondern  daß 

sie  sich  passend  in  den  Zusammenhäng  fügt,  ja,  daß  sie  gerade 

aus  dem  Milieu  heraus  sehr  gut  verstanden  werden  kann,  das 

wir  auch  sonst  zu  wiederholten  Malen  bei  unserem  Verfasser 

gefunden  haben. 

»  HöUenfahrt  im  N.  T.,  Archiv  für  Keligionswissenschaft  1907,  285  ff. 

Religionsgeschichtliche  Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  « 



32  Richard  Perdelwitz 

Die  Literatur  über  diesen  Abschnitt  ist  so  zahlreich,  daß 

wir  uns  nur  mit  den  wichtigsten  Erscheinungen  auseinander- 
setzen können;  wir  werden  auch  nicht  eine  ganz  genaue 

Einzelerklärung  geben,  sondern  wir  wollen  den  Nachweis  ver- 
suchen, daß  und  warum  die  Lehre  von  dem  descensus  gerade 

an  dieser  Stelle  und  in  diesem  Zusammenhange  unserem  Ver- 
fasser entgegengetreten  ist.  Beginnen  wir  mit  der  Feststellung 

des  Gedankenzusammenhanges  der  ganzen  Stelle. 

Das  Thema  der  Ausführungen  II  11— HI  12  war  der 
Gedanke,  daß  die  Christen  sich  durch  ihren  ganzen  Wandel 
von  ihrer  heidnischen  Umgebung  unterscheiden  sollen.  Freilich 

kann  und  wird  ihnen  gerade  ein  solcher  Wandel  auch  Leiden 

und  Verfolgungen  von  ihrer  Umgebung  bringen  (III  13—14), 
aber  der  Gedanke  soll  sie  nicht  etwa  niederdrücken,  sondern 
das  Leiden  und  ihr  Verhalten  in  dem  Leiden  soll  gerade  die 

beste  Propaganda  der  Tat  gegenüber  den  Ungläubigen  sein 

(in  15  ff.).  So  tritt  das  Leiden  der  Christen  in  Analogie  mit 

dem  Leiden  Christi,  denn  auch  der  Zweck  seines  Leidens  — 
wir  lesen  nicht  antd^avev  sondern  ertad^ev  —  lag  darin,  Menschen 

für  Gott  zu  gewinnen.  Darum  hat  er  gelitten  als  „Gerechter" 
für  „Ungerechte",  ebenso  wie  auch  das  Leiden  der  Christen 
ein  Leiden  um  des  Guten  willen,  aber  nicht  um  des  Bösen 
willen  sein  soll  (III  18). 

Aber  der  Zweck  des  Leidens  und  Sterbens  Christi  muß 

weiter  gefaßt  werden ;  nicht  Lebenden  allein,  nein,  auch  Toten 
soll  es  zugute  kommen,  ja  selbst  den  Toten,  die  nach  der 
herrschenden  Anschauung  für  ewig  verloren  galten  (III 19—20). 

Doch  seine  Leser  gehören  nicht  zu  solchen  verlorenen 
Menschen;  wie  einst  zu  der  Zeit  des  Noah  eine  kleine  Schar 
von  acht  Seelen  durch  das  Wasser  hindurch  gerettet  wurde, 
so  hat  das  Wasser  der  Taufe  seine  rettende  Macht  ja  gerade 
jetzt  an  der  Zahl  der  neugetauften  Christen  erwiesen,  und 
die  Gnadengüter,  wie  sie  die  Auferstehung  Christi  verbürgt, 
sind  nun  auch  ihnen  zuteil  geworden  (III  21.  22).  Darum 
gilt  es  nun  aber,  sich  mit  derselben  Gesinnung  zu  wappnen, 
wie  sie  Christus  gehabt  hat,  das  Leid  kraftvoll  zu  überwinden 
und  so  gerade  durch  das  Leid  die  beste  Propaganda  der  Tat 
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für  das  Christentum  zu  treiben,  ort  6  Tta^iov  oaqyu  TtenavTai 
ai-taQTiag. 

Wir  beginnen  scheinbar  unmethodisch  mit  der  letzten 
Stelle.  Sie  bietet  für  die  Erklärung  große  Schwierigkeiten 
und  hat  mannigfache  Auslegungen  erfahren.  Daß  Hofmann 
an  die  zum  Zweck  ihrer  Sühnung  übernommene  Sünde  denkt, 

mit  der  Christus  durch  sein  leibliches  Sterben  zu  Ende  ge- 
kommen sei,  mag  wenigstens  erwähnt  werden.  Kühl  urteilt, 

daß  der  Satz  zwar  die  Form  einer  allgemeinen  Sentenz  habe, 
es  aber  dem  Inhalt  nach  nicht  sei,  denn  die  Behauptung,  daß 
wer  am  Fleisch  gelitten  hat,  damit  sich  abgelöst  habe  vom 
Sündigen,  könne  in  dieser  allgemeinen  Fassung  unmöglich 
richtig  sein.  Es  handle  sich  hier  gar  nicht  um  solche,  die  vor 
dem  Leiden  und  in  dem  Leiden  noch  Sünder  waren,  sondern 

um  Christen,  die  öia  ör/.aioovvr^v  leiden.  Der  Gedanken- 
zusammenhang sei  also  folgender: 

1.  Durch  den  Bruch  mit  der  Sünde  ist  das  Leiden  veranlaßt; 

2.  durch  das  so  veranlaßte  und  trotzdem  willig  über- 
nommene Leiden  erfolgt  der  endgültige  prinzipielle  Bruch  mit 

der  Sünde; 

3.  dauernde  Leidens  Willigkeit  kommt  also  dauernder  Ab- 
sage an  das  unsittliche  Lasterleben  ihrer  vorchristlichen 

Zeit  gleich. 
Li  ähnlicher  Weise  erklärt  auch  Usteri  unsere  Stelle,  daß 

das  mit  Leiden  erkaufte  Verharren  beim  Guten  von  der  Sünde 

nachhaltiger  scheide,  als  der  noch  ungeprüfte  Glaube,  während 
V.  Soden  mehr  das  Recht  betont,  das  die  Sünde  an  den  Menschen 

habe,  dieses  Recht  werde  ihr  in  dem  Leiden  und  dem  Tod 

des  Menschen,  damit  aber  werde  der  Mensch  von  den  An- 
sprüchen der  Sünde  frei. 

Ich  teile  Kühls  Urteil,  daß  der  Satz  den  Eindruck  einer 
Sentenz  mache,  aber  ich  gehe  einen  Schritt  weiter;  ich  halte 
den  Ausdruck  wirklich  für  eine,  dem  Verfasser  oder  seinen 
Hörern  geläufige  Sentenz,  und  versuche  eine  Erklärung,  die 
uns  diesen  Satz  aus  einem  bestimmten  Gedankenzusammenhang 

heraus  begreifen  läßt. 
1.  Wir  haben  bereits  die  Schilderung  bei  Johannes  Stobaios 

über  die  Dionysos-Mysterien  kennen  gelernt,  so  daß  ich  hier 

6* 
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nur  die  Worte  zu  wiederholen  brauche,  auf  welche  es  in  diesem 

Zusammenhange  ankommt.  Ehe  die  Seele  des  M5^sten  zu  dem 

xeAoc;,  also  zu  dem  letzten  und  höchsten  Ziel  der  Mysterien 

gelangt,  kommen  für  sie  za  deiva  nüvra,  cpQUi]  xa«  TQÖf.iog  xat 

lÖQwg  ml  d^äi-ißog,  dann  erst,  wenn  der  Myste  das  alles  erlitten 

hat,  kommt  er  zu  dem  ̂ av^idoiov  (pCog  und  an  die  rönoL  v.a&uQoL 

2.  Prudent.  Philostephan.  X  1076  (Hepding  65 ff.;  Die- 

terich 165)  berichtet  über  die  Weihe  eines  Mysten  in  dem 

Mysterienkult  der  Magna  mater: 

Quid,  cum  sacraudus  accipit  sphragitidas? 
Acus  minutas  ingerunt  fornacibus: 
His  membra  pergunt  urere,  ut  igniverint, 

Quacumque  partem  corporis  fervens  nota 

Stigmarit,  hanc  sie  consecratam  praedicant. 

3.  In  der  von  Dieterich  herausgegebenen  Mithrasliturgie 

muß  der  Myste,  ehe  er  zu  dem  vollen  Schauen  Gottes  gelangt,  \ 

durch  eine  ganze  Anzahl  von  Schrecken  und  Gefahren  hin-  | 

durchgehen.  Er  sieht,  wie  die  Götter  auf  ihn  einstürmen  \ 

wollen  (S.  6  Z.  19),  er  hört,  wie  der  Donner  kracht  (S.  8  Z.  3;  | 

S.  10  Z.  16  fi'.),  er  sieht,  wie  7  Jungfrauen  mit  Schlangen-  | 
gesichtern  und  7  Götter  mit  Gesichtern  schwarzer  Stiere  [: 

herankommen  (S.  12  Z.  18  u.  27),  Blitze  zucken  und  Lichter 

funkeln  und  die  Erde  bebt  (S.  14  Z.  11  ff.),  dann  erst  sieht 

er  den  Gott,  übergewaltig  mit  leuchtendem  Antlitz,  jung,  mit 

goldenem  Haupthaar,  in  weißem  Gewände  mit  goldenem  Kranz. 
4.  Zosimos  hat  in  einer  Hadesvision  die  Treppe  zu  dem 

dort  befindlichen  Altar  erstiegen  und  schaut  in  der  Höhlung 

des  Altars  kochendes  Wasser  und  in  ihm  Menschen.  Auf 

seine  Frage,  was  das  zu  bedeuten  habe,  wird  ihm  die  Antwort: 

Das  sei  der  rÖTtog  Tfjg  äoai]0€tog:  ol  yccQ  ̂ elovreg  avd-QMTtoi 

aQsrfjg  zv^üv  hde  siosQxovrui  Aal  yLvovrai  7tvEvf.iaxa  cpvyövreg 

%ö  oüf-ia  ̂ . 
5.  Plutarch  schildert  in  dem  Leben  des  Romulus  Kap.  21 

die  Vorgänge  bei  dem  Fest  der  Luperkalien  wie  folgt:  0(pdT- 

TOVGL  {ol  yJovTtSQycoL)  yccQ  alyag,  elra  ̂ leiQayiiwv  dvolv  a/ro  yevovg 

7tQooaxd-€VTiov  ahoig,   ol  ̂ lev   fjf.iayf.i6vi]   fiaxatQcc   tov   fierwTtov 

*  AaO.  Reitzenstein  141. 



Die  Mysterienreligion  und  das  Problem  des  I.  Petrusbriefes         85 

■d-iyydvovaiv,  stsqol  ö^ccTtoudiTovaiv  ev&vg,  egiov  ßeßQtyfiivov  ya.- 
Xaz-TL  7tQ0O(f€Q0VTeg.  yiXäv  ök  öel  rä  (.lEiod/ua  f.i€ta  ttjv  aTiöf-ia^iv. 

Es  bedarf  wohl  kaum  noch  langer  Auseinandersetzungen, 

um  zu  zeigen,  wie  es  derselbe  Gedanke  ist,  ort  o  nad-iov  aagy.l 
stsTtaviai  auagriag,  der  uns  in  den  verschiedenen  Mysterien- 

kulten begegnet.  Das  riXog  des  Mysten  war  ja  doch  die  aw- 
^rjQia,  das  Freiwerden  von  der  Sünde  und  das  Erfülltwerden 

mit  der  Gottheit,  aber  ehe  der  Mj'ste  an  das  Ziel  gelangte, 
mußte  er  das  Ttdo^uv  aag/ü  erst  ertragen.  Ob  dieses  Ttdaxeiv, 
wie  in  den  Dionysosmysterien  sich  in  Grauen  und  Zittern, 
in  Angstschweiß  und  Schauern  äußerte,  ob  der  Myste,  wie  in 
den  Mysterien  der  Magna  mater  brennende  Feuerqualen  zu 
erdulden  hatte,  ob  die  Menschen,  wie  in  der  Hadesvision  des 
Zosimos  erst  in  kochendem  Wasser  gesiedet  werden  mußten, 

ehe  sie  die  dgeiy]  erlangten,  oder  ob  man,  wie  in  den  Luper- 
kalien  die  Stirne  der  beiden  Jünglinge  mit  dem  blutigen 
Schwert  berührte,  als  Zeichen  dafür,  daß  sie  eigentlich  selbst 
ihr  Blut  hätten  vergießen  müssen,  ehe  sie  zu  der  höchsten 
Freude  gelangen  — ,  überall  finden  wir  denselben  Gedanken, 
daß  der  Myste,  ehe  er  zu  der  ocnr^gia  gelangt,  gewisse  körper- 

liche Leiden  und  Qualen  überstehen  muß.  So  gewinnt  der 
Satz,  der  allerdings  in  dieser  Allgemeinheit  der  Aussage  sonst 
unmöglich  wäre,  ein  ganz  anderes  Gesicht,  wenn  man  ihn  als 
feststehende  Sentenz  eines  der  verschiedenen  Mysterienkulte 
faßt.  Ich  vermute  in  der  Tat,  daß  der  Satz  zu  der  Liturgie  eines 
solchen  Kultes  gehörte  —  so  wie  der  Priester  den  Mysten 
des  Attiskults  Unto  murmure  zuruft: 

d^aQQüxB  fÄvarai,  rov  d-eov  OEOioGi-iivov 
eaiai  yäg  fjfilv  Ix  ttövov  acüTrjgia  ̂ , 

so  mag  vielleicht  derselbe  Myste,  nachdem  er  alle  Qualen  und 
Leiden  standhaft  ertragen  hatte,  von  dem  Priester  mit  den 

Worten  begrüßt  worden  sein:  6  yag  Ttad-iov  aagyCi  uirtctvxai 
afxaQxixtg.  Halten  wir  also  zunächst  den  Gedanken  fest,  daß 
der  Weg  zu  der  oiorrigia  durch  das  Ttdoxeiv  aaqy.L  ging,  und 
suchen  wir  nun  rückwärts  Schritt  für  Schritt  zu  dem  eigent- 

lichen Thema  unseres  ganzen  Abschnitts  zu  gelangen.    Wir 

^  Firmicus  de  err.  XXII  1;  Dieterich,  Mithrasl.  217. 
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finden  in  fast  allen  Mysterienkulten  gleichmäßig  vorhanden 
das  Amt  eines  imotayioyög  oder  oörjybg  Tfjg  ipv%r^g.  Die  Seele 
braucht  bei  ihrer  Himnielswanderung  einen  Führer;  in  den 
Visionen  übernimmt  die  Rolle  eines  solchen  Führers  ein  Gott 

selbst,  in  den  Kulthandlungen  dagegen  ein  vergöttlichter 
Myste  S  und  seine  Aufgabe  ist  es,  die  Seele  des  anderen  nun 
auch  zu  jener  Höhe  der  Erkenntnis  und  zu  jenem  Schauen 
Gottes  zu  führen,  zu  dem  er  selbst  gelangt  ist.  Wenn  nun 
für  unseren  Verfasser  der  Zweck  der  Leiden  Christi  in  den 

Worten  gezeichnet  wird:  ha  vi-iäg  jiQoaayayrj  rfi)  ̂ «7),  liegt  es 
dann  wirklich  so  fern,  auch  hier  eine  Parallele  der  Gedanken 
zu  finden?  Auch  der  Christ  soll  ja  zu  der  oioT)]Qia,  der  vollen 
Schau  Gottes  gelangen,  auch  er  braucht  einen  Führer  auf 
diesem  Wege,  wie  der  Myste  einen  Mystagogen  brauchte,  und 
dieser  Führer  der  Christen  auf  dem  Wege  zu  Gott  ist  Christus. 
Er  ist  durch  das  Leid  vollendet,  darum  kann  er  sie  immer 
tiefer  in  die  Geheimnisse  des  Leidens  einführen,  und  auch  im 

Christentum  gilt  als  des  Leidens  tiefstes  Geheimnis:  ozi  6  na- 
■d-lov  GCtQYX  TtenavTat  a^iaQrlag. 

Aber  der  Zweck  der  Leiden  Christi  muß  weiter  gefaßt 
werden.  Nicht  Lebenden  allein,  nein,  auch  Toten  soll  sein 

Leiden  zugute  kommen;  er  ist  wohl  d-avanod^dg  aaQ/.l,  aber 
Z^tooTtonq&üg  Ttvevf^iari,  und  in  diesem  Geist  (also  als  Geistes- 

wesen) ging  er  auch  hin  und  predigte  den  Geistern  im  Ge- 
fängnis. —  Wer  sind  diese  Geister  in  dem  Gefängnis?  Die 

ganze  Stelle  ist  so  kurz  und  allgemein  gehalten,  daß  wir  an- 
nehmen müssen,  daß  der  Verfasser  hier  auf  ganz  bestimmte, 

seinen  Hörern  durchaus  geläufige  Vorstellungen  anspiele. 
Während  man  nun  auf  der  einen  Seite  an  die  Legende  von 
dem  Fall  der  Engel  und  ihrer  Fesselung  im  Tartarus  denkt,  V 

wie  sie  im  Henochbuch  erzählt  wird  (Spitta,  Gunkel,  J.  Weiß),  ^t 
verstehen  andere  unter  den  jtvevi^iaTa  die  Seelen  des  Flut- 

geschlechts (Kühl,  V.  Soden,  Clemen).  Ich  halte  die  letzte 
Erklärung  für  die  wahrscheinliche,  denn  ganz  abgesehen  von 
der  auch  von  Weiß  empfundenen  Schwierigkeit,  wie  der  Ver- 

fasser dazu  kommt,  dasselbe  was  im  Henochbuch  vom  Patri- 
archen Henoch  berichtet  wird,  hier  von  Christus  zu  erzählen 

*  Reitzenstein  124. 
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(aus  dem  Text  selbst  ist  die  Beziehung  auf  Henoch  gewiß 
nicht  zu  erschließen),  galten  ja  doch  gerade  diese  Engel  als 

endgültig  verloren,  und  Henoch  soll  ihnen  ja  gerade  die  ewige 
Verdammnis  verkündigen.  Gewiß  liegt  der  Gedanke  einer 

Überbietung  des  Judentums  durch  das  Urchristentum  zu- 
grunde (Gunkel),  aber  dieser  Gedanke  kommt  ebenso  zu  seinem 

Recht,  wenn  man,  wie  der  Text  es  nahe  legt,  unter  den  Ttvev- 
^axa  ccTteiOrjoavTa  tiote  die  abgeschiedenen  Seelen  der  Menschen 

des  Flutgeschlechts  versteht,  deren  Schicksal  das  religiöse 

Denken  der  Juden  und  die  jüdische  Theologie  sehr  stark  be- 

schäftigte. Kühl  weist  auf  das  besonders  bemerkenswerte  Ur- 
teil Bereschith  rahba  28  hin,  nach  welchem  das  Geschlecht  der 

Flut  auch  teilhaben  werde  an  der  zukünftigen  Welt,  und 

folgert  mit  Recht  daraus,  daß  also  gerade  dieses  Geschlecht 

dem  religiösen  Denken  der  Juden  als  besonders  große  Sünder 

gegolten  haben  müsse.  Der  Verfasser  will  also  sagen,  daß 
selbst  diesen  das  Leiden  Christi  zugute  kommen  soll,  darum 

ist  Christus  zu  ihnen  in  die  Unterwelt  gegangen  und  hat  auch 

ihnen  gepredigt.  Diese  Predigt  aber  hat  nach  seinem  Tode 
stattgefunden  und  nicht  in  seiner  Präexistenz  (Spitta,  Weiß), 
denn  abgesehen  von  der  sprachlichen  Unmöglichkeit,  das  zu 

aTteid-Yioaoi  gehörige  nore  mit  einer  solchen  Erklärung  zu  ver- 
einigen, würde  auch  der  ganze  Zusammenhang  völlig  zerrissen, 

wenn  man  die  Predigt  Christi  in  der  Unterwelt  nicht  als  lo- 

gische und  zeitliche  Folge  des  i^ojoTtoirjd-eig  betrachtet. 
So  ergibt  sich  also  der  Gedankenzusammenhang,  daß 

Christus  durch  sein  Leiden  in  den  Stand  gesetzt  worden  ist, 

Menschen  zu  Gott  hin  zu  führen,  daß  aber  die  Bedeutung 
seines  Leidens  sich  nicht  an  Lebenden  erschöpft,  sondern  daß 

sie  selbst  Toten  zugute  gekommen  ist,  und  zwar  sogar  solchen 

Toten,  die  dem  allgemeinen  religiösen  Bewußtsein  als  Schul- 
beispiele besonderer  Sündhaftigkeit  in  den  Tagen  ihres  Lebens 

galten,  nämlich  den  Verstorbenen  des  Flutgeschlechts  aus  der 
Zeit  des  Noah. 

Wo  mögen  die  Quellen  für  diese  Lehre  unseres  Verfassers 
von  der  Hadesfahrt  und  von  der  Hadespredigt  Jesu  zu  suchen 

sein?   Sehr  entschieden  betont  Giemen^   die  Unabhängigkeit 

^  Kel.gesch.  Erkl.  d.  N.  T.  155. 
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des  ganzen  Stückes  von  irgend  welchen  außerjüdischen  Ein- 
flüssen —  nicht  nur  die  ganze  christliche  Vorstellung  ver- 

steht sich  nach  den  damaligen  Vorstellungen  vom  Zustand 

nach  dem  Tode  derart  von  selbst,  daß  man  sie  selbst  dann 

voraussetzen  müßte,  wenn  sie  nirgends  bezeugt  wäre  — ,  auch 
daß  Jesus  in  dem  Hades  gepredigt  habe,  lag,  wenn  die  früheren 

Geschlechter  ohne  Predigt  des  Evangeliums  gewesen  waren, 

so  nahe,  daß  man  es  ohne  fremdes  Vorbild  annehmen  konnte, 

ja  mußte.  Weil  nämlich,  so  folgert  Giemen  an  einer  anderen 

Stelle  S  nur  unser  Schreiben  und  der  II.  Petrusbrief  alle 
heidnische  Sünde  auf  Unwissenheit  zurückführt,  darum  mußte 

er  auch  den  ohne  Kenntnis  des  Evangeliums  Gestorbenen 

nach  dem  Tode  noch  Gelegenheit  zur  Bekehrung  gegeben  sein 
lassen.  Wenn  man  überhaupt  von  anderen  Quellen  reden 

wolle,  so  könne  nur  das  in  dem  lateinischen  Text  von  Sir. 
XXIV  32  der  Weisheit  in  den  Mund  gelegte  Wort:  „ich 

werde  alle  Gegenden  tief  unter  der  Erde  durchdringen  und 
werde  alle  Schlafenden  heimsuchen  und  werde  erleuchten  alle 

die  auf  den  Herrn  hoffen",  eingewirkt  haben,  —  aber  dabei 

würde  es  sich  nicht  um  außerjüdische  Einflüsse  handeln'-. 
Gewiß  braucht  man  noch  nicht  an  außerjüdische  Einflüsse 

zu  denken,  wenn  man  nach  den  Quellen  für  die  Hadesfahrt 

Jesu  fragt,  wie  sie  unser  Verfasser  als  etwas  seinen  Lesern 
durchaus  Bekanntes  voraussetzt  —  die  Frage  wird  sich,  in 

dieser  Allgemeinheit  gestellt,  überhaupt  nicht  beantworten 
lassen.  Dieterich  weist  mit  Recht  darauf  hin  ̂   daß  die  Ideen 

von  einer  Himmelsreise  der  Seele  in  gewissen  Fassungen  ge- 
radezu den  meisten  Völkern  der  Erde  gemeinsam  sind,  und 

daß  man  zunächst  die  Vorfrage  stellen  müsse,  wohin  die  ein- 
zelnen Völker  das  Jenseits  verlegen.  Bei  den  Völkern,  die 

das  Jenseits  unter  die  Erde  verlegen,  ist  dann  diese  Reise 

ein  Abstieg  der  Seele,  während  sie  bei  den  Völkern,  die  einen 
Aufenthalt  der  Seele  im  lichten  Himmel  kennen,  ein  Akt  der 

Himmelfahrt  sei.  Es  ist  deshalb  nur  natürlich,  daß  diese  ver- 

:Schiedenen  Vorstellungen   sich   auf  das  mannigfachste  inein- 

»  Niedergefahren  zu  den  Toten  (Gießen  1900)  134. 

*  ßel.geach.  Erkl  155.  ^  Mithrasliturgie  180. 
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ander  schieben,  sobald  bei  demselben  Volk  ein  Glaube  an  einen 
Seelenaufenthalt  unter  der  Erde  und  an  einen  solchen  im 
Himmel  nacheinander  und  nebeneinander  vorhanden  ist. 

Hier  wird  also  mit  Recht  Vorsicht  geboten  sein,  um  nicht 
aus  gewissen,  durchaus  erklärlichen  parallelen  Entwicklungen 
vorschnell  auf  irgendwelche  Abhängigkeiten  zu  schließen. 
Die  Frage  muß  deshalb  enger  gefaßt  werden,  und  dahin  lauten, 
ob  sich  für  das  von  unserem  Verfasser  vorausgesetzte  Ge- 

schäft Christi  in  dem  Hades  irgendwelche  Quellen  mit  einiger 
Sicherheit  nachweisen  lassen? 

Nun  könnte  man,  wie  es  wiederholt  geschehen  ist,  an  den 

l)abylonischen  Mythus  von  der  Höllenfahi-t  der  Istar  denken, 
die  in  die  Unterwelt  herabsteigt,  um  ihren  Geliebten  Tammuz 
zu  neuem  Leben  zu  erwecken;  wie  sie  dort  zurückgehalten, 
dann  aber  auf  Befehl  des  Gottes  Anu  mit  dem  Lebenswasser 
besprengt  wird  und  wieder  zu  der  Erde  zurückkehren  darf; 
man  könnte  an  die  Sage  von  Aphrodite  und  Adonis,  oder  an 

den  Mythus  von  Kybele  und  Attis  denken  —  vielleicht  auch 
an  das  Hinabsteigen  des  Herakles  in  die  Unterwelt,  der  dort 
den  Kerberus  bezwingt  — :  doch  haben  alle  diese  Vergleiche 
etwas  Gezwungenes,  da  es  sich  meist  um  das  Wiedererwecken 
eines  Geliebten  durch  eine  trauernde  und  sich  in  Sehnsucht 

verzehrende  Frau  handelt.  Und  doch  tritt  die  kurze  Schilde- 
rung der  Predigt  Christi  in  der  Unterwelt  mit  einer  solchen 

selbstverständlichen  Kürze  und  Bestimmtheit  auf,  daß  man 

sich  dem  Eindruck  nicht  entziehen  kann,  wie  sie  an  be- 
stimmte, gerade  seinen  Lesern  bzw.  Hörern  geläufige  religiöse 

Vorstellungen  angeknüpft  haben  müsse.  Kattenbusch  erinnert  ̂  
^n  einen  Spruch,  den  Justin  anführt,  der  aber  in  den  uns  er- 
Mltenen  Schriften  des  Jesaias  und  Jeremias  nicht  zu  finden 

ist,  „daß  Gott  der  Herr,  der  Heilige  Israels  gedacht  habe 

seiner  Toten,  die  da  ruhen  in  ihren  Gräbern  und  hernieder- 

gestiegen sei,  ihnen  zu  predigen  sein  Heil",  und  sieht  in  diesem 
Wort  mindestens  eine  starke  Bestätigung,  wenn  nicht  die 
erste  Quelle  dafür,  daß  Christus  auch  noch  im  Totenreiche 

seine  Predigt  geübt  habe.  • 

Christi.  Welt  1889,  627  ff. 
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Ich  glaube,  daß  uns  die  bisher  gefundenen  Resultate  auch 
hier  einen  Fingerzeig  geben  können,  wo  wir  die  Quellen  für 
die  Lehre  von  der  Predigt  Christi  in  der  Unterwelt  zu  suchen 
haben.  Es  ist  das  Verdienst  von  Dieterich,  mit  großer  Ent- 

schiedenheit auf  die  Wichtigkeit  der  orphisch-pythagoreischen 
Kulte  Großgriechenlands  für  die  Entwicklung  der  späteren 
Hadesvorstellungen  hingewiesen  zu  haben.  Wir  wissen,  so 

zeigt  Dieterich  ̂ ,  daß  es  in  jenen  Kulten  ein  Gedicht  gegeben 

hat  mit  dem  Titel  Vgcpeiog  dg  "Jiöov  xardßaoig,  und  die  Unter- 
weltsdarstellungen auf  den  unteritalischen  Prunkvasen  der 

Gräber  hängen  entschieden  mit  den  orphischen  Mysterienlehren 
zusammen.  Zieht  man  nun  diese  Bilder  zur  Erklärung  jenes 
Hinabgangs  des  Orpheus  heran,  so  ergibt  sich,  daß  Orpheus 
nicht  im  Hades  ist,  um  die  Gattin  zu  holen  —  sie  fehlt  auf 
den  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  Bildern  — ,  sondern 
als  der  Stifter  der  nach  ihm  benannten  Mysterien  ist  er  dar- 

gestellt, wie  er  für  die  durch  seine  Weihen  Geläuterten  bei 
Persephone  um  ein  seliges  Leben  bittet.  Die  Mysten  selbst 
sind  deutlich  genug  zu  erkennen.  Orpheus  ist  der  Erstling 
derer,  die  da  hinabgehen  zu  der  Seligkeit,  die  er  allen  seinen 
Geweihten  verheißt. 

Ich  vermag  nicht,  die  Richtigkeit  dieser  von  Dieterich 
unter  Berufung  auf  Kuhnert  vorgetrageneu  Schlußfolgerungen 
zu  prüfen;  wenn  sie  zutreffend  sind,  so  scheint  mir  hier 

die  Quelle  für  die  Lehre  von  der  Predigt  Christi  in  der  Unter- 
welt wohl  gesucht  werden  zu  können,  besonders,  wenn  man 

überlegt,  welche  weite  Verbreitung  gerade  die  orphischen 
Kulte  im  2.  Jahrhundert  hatten,  und  wie  gerade  unser  Ver- 

fasser sich  auch  sonst  wohl  vertraut  mit  der  Sprache  und 
den  Sitten  der  Mysterien kulte  gezeigt  hat.  Freilich  erfahren 
wir  aus  einem  anderen  Mysterienkult  nichts  über  das  Hinab- 

steigen des  Stifters  in  den  Hades,  wie  es  nach  den  Folgerungen 
Dieterichs  von  Orpheus  berichtet  sein  soll,  aber  bei  der 
Dürftigkeit  der  Nachrichten,  die  wir  gerade  von  diesen  Kulten 
bisher  haben,  kann  man  diesem  argumentum  e  sllentio  keinen 
allzu  großen  Wert  beilegen;  eine  sichere  Entscheidung  aber 

'  Nekyia  (Leipzig  1893)  128  ff. 
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wird  sich  kaum  treffen  lassen.  Darin  aber  wird  Bousset  Recht 
behalten,  daß  sich  die  Sicherheit,  mit  welcher  hier  auf  eine 
als  selbstverständlich  vorausgesetzte  Tatsache  angespielt  wird, 
nur  unter  der  Annahme  erklärt,  daß  hier  eine  Herübernahme 
stattgefunden  hat  \ 

Man  kann  Giemen  durchaus  beipflichten,  daß  die  Vor- 
stellung einer  Hadesfahrt  sich  nach  den  damals  herrschenden 

Anschauungen  von  dem  Zustand  nach  dem  Tode  so  von  selbst 
versteht,  daß  man  sie  voraussetzen  müßte,  auch  wenn  sie 
nirgends  bezeugt  wäre,  und  hat  damit  für  die  Hadespredigt 
Christi  noch  nicht  das  geringste  Moment  einer  Erklärung  er- 

halten. Diese  konkrete  anschauliche  Gestalt  konnte  das  ganze 
Lehrstück  nur  darum  so  leicht  finden,  und  kraft  ihrer  sich 
so  leicht  durchsetzen,  weil  die  ganze  Zeitatmosphäre  sowohl 
Aufforderung  wie  reichlich  Mittel  dazu  bot.  Daß  diese  Mittel 
aus  dem  Milieu  gnostischer  Phantasien  und  Spekulationen 

stammen,  wie  H.  Holtzmann  annimmt  2,  ist  möglich,  ebenso 

möglich  aber  ist  auch  die  Einwirkung  hellenistischer  Mj'sterien- 
religionen,  und  wenn  wir  gerade  in  unserem  Schreiben  zahl- 

reiche und  deutliche  Anklänge  nach  dieser  Richtung  hin  ge- 
funden haben,  und  wenn  eine  Hadesfürsprache  uns  in  den 

orphischen  Mysterien  begegnet,  so  werden  wir  immerhin  eine 

gewisse  Berechtigung  für  die  Hypothese  in  Anspruch  nehmen 
dürfen,  daß  auch  der  Nährboden  für  dieses  Lehrstück  unseres 
Verfassers  den  Mysterienkulten  der  damaligen  Zeit  entstammt. 

Damit  aber  müssen  wir  uns  bescheiden ;  ein  wirklich  ge- 
sichertes Resultat  wird  sich  kaum  feststellen  lassen. 

Aus  den  Worten:  ort  6  Ttud^lov  oaqAi  nsTtavTai  a^agriag 
leitet  nun  der  Verfasser  die  Pflicht  für  seine  Hörer  ab :  ̂ ir/Jri 

avd^QojTnov  eTtidv^Laii  a/la  ̂ elr^uati  d-eov  rov  iniloircov  ev 

aaqyu  ßiwoac  xqövov  (IV  2),  und  sucht  ihnen  diese  Mahnung 
doppelt  scharf  einzuprägen  durch  den  Hinweis  auf  ihr  früheres 

heidnisches  Leben,  das  nun  hinter  ihnen  liegt.  Die  Zusammen- 
stellung der  heidnischen  Laster  (IV  3)  braucht  irgendwelche 

Rückschlüsse  noch  nicht  zu  involvieren,  dagegen  scheinen  mir 

^  Hauptprobleme  der  Guosis  255. 
*  Höllenfahrt  im  N.  T.  (Archiv  f.  Eeligionswissenschaft  1907,  285  ff.). 
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einzelne  Ausdrücke  in  IV  4  doch  wieder  auf  ganz  konkrete 

Erscheinungen  hinzuweisen.  Wenn  von  iliren  früheren  heid- 
nischen Genossen  gesagt  wird,  daß  sie  sich  darüber  wundern, 

wenn  die  Christen  jetzt  nicht  mehr  avvTqixovoiv  elg  rijv  avrtjv 

rijg  äaiüTiag  amxvaiv,  so  kann  das  gewiß  auf  das  ,.besinnungs- 
lose  hastige  Mitlaufen  oder  Mitfortgerissenwerden  in  die 

herrschende  Strömung  des  Wollustlebens"  gedeutet  werden 
(Kühl),  nur  scheinen  die  Ausdrücke  in  dieser  Allgemeinheit 
doch  reichlich  stark  und  unmotiviert.  Sie  gewinnen  sofort 
ein  anderes  Gesicht,  wenn  man  den  Verfasser  auch  hier  an 
ganz  bestimmte  konkrete  Erscheinungen  denken  läßt,  die  auch 
seinen  Lesern  durchaus  bekannt  gewesen  sein  müssen,  nämlich 
an  die  zu  Ehren  eines  Gottes  stattfindenden  Aufzüge  mit 
ihrem  wilden  orgiastischen  Treiben,  wie  wir  sie  aus  den  Kulten 
des  Dionysos  oder  des  Attis  und  der  Kj^bele  zur  Genüge  kennen. 

Hepding  hat  eine  eingehende  Schilderung  eines  solchen 
großen  Festes  zu  Ehren  des  Attis  gegeben  ̂   und  alle  diese 
Einzelzüge  fügen  sich  treifend  in  den  Rahmen,  den  unser 
Verfasser  in  den  Worten  IV  2—3  zeichnet.  In  wildem  bacchan- 

tischem Taumel  schweifte  die  Menge  in  den  Festtagen  umher  — 
früher  haben  die  Christen  sich  daran  beteiligt,  jetzt  laufen 
sie  nicht  mehr  mit  der  Menge  mit;  in  zügellosem  Genießen 
wurden  die  Tage  des  Festes  verbracht,  so  daß  ein  Tag  zur 
Ruhe  für  den  ermüdeten  Körper  freigelassen  werden  mußte  — 

■  hier  sind  die  Voraussetzungen  für  die  oivocplvyiai,  und  für  die 

a&€f4Ltot  eiöcoXoXazQiai,  ebenso  wie  man  in  diesem  Zusammen- 
hang auch  den  Ausdruck  ävüxvaig  T»]g  äacoTiag  verstehen  kann, 

denn  es  war  wirklich,  wie  wenn  die  ganze  sinnliche  Leiden- 
schaft der  Menge  in  orgiastischem  Taumel  während  eines 

solchen  Festes  sich  erschöpfen  wollte. 
Ich  wiederhole  auch  hier,  was  ich  schon  öfters  betont 

habe,  daß  die  von  den  Exegeten  bisher  gegebenen  Erklärungen 
.durchaus  annehmbar  sind,  ich  glaube  aber,  daß  alle  Stellen 
unseres  Schreibens  an  Anschaulichkeit  und  Lebendigkeit  nur 
gewinnen,  wenn  man  sie  auf  ganz  bestimmte,  sowohl  dem 
Verfasser  wie  seinen  Lesern  durchaus  bekannte  Erscheinungen 

Attis,  seine  Mythen  und  sein  Kult  127  ff. 
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beziehen  kann,  und  daß  wir  ein  Recht  haben,  auch  an  dieser 
Stelle  denselben  Hintergrund  vorauszusetzen,  den  wir  zu 
wiederholten  Malen  bei  dem  Verfasser  gefunden  haben,  be- 

sonders, wenn  wir  sehen,  daß  sich  auch  die  Ausdrücke  nicht 
nur  sehr  gut  in  das  bisher  gewonnene  Bild  einfügen,  sondern 
auch  durch  eine  solche  Herleitung  an  Anschaulichkeit  und 
Lebendigkeit  gewinnen. 

Wir  stehen  am  Schluß  unserer  Untersuchungen  über  den 

Abschnitt  I  3 — IV  11  und  vergegenwärtigen  uns  noch  einmal 
kurz  die  gefundenen  Resultate. 

Wir  waren  von  dem  Begriff  der  Wiedergeburt  I  3  aus- 
gegangen, und  hatten  festgestellt,  daß  der  Gedanke  der  Ent- 

stehung eines  neuen,  höheren  Lebens  durch  die  mehr  oder 
minder  sinnlich  gedachte  Vereinigung  mit  einem  Gott  ein  in 
den  Mysterienkulten  weit  verbreiteter  gewesen  ist ;  wir  hatten 
jedoch  die  endgültige  Entscheidung  noch  zurückgestellt,  weil 
es  mißlich  erschien,  aus  singulären  Erscheinungen  sofort  auf 
wirkliche  Entlehnungen  zu  schließen.  Wir  haben  dann  aber 
eine  ganze  Reihe  von  Bildern  und  Ausdrücken  gefunden,  die 
durch  die  Art  ihrer  Verbindung  und  durch  den  ganzen  Zu- 

sammenhang, in  welchem  sie  vorkamen,  immer  wieder  so  über- 
raschende Parallelen  mit  dem  Sprachgebrauch  und  den  reli- 

giösen Anschauungen  der  Mysterienkulte  ergaben,  daß  eine 
Herübernahme  in  den  Sprachgebrauch  und  in  den  Kult  des 
jungen  Christentums  ganz  unverkennbar  erschien. 

So  forderten  die  Bilder  von  dem  Milchtrank,  nach  dem 
die  christlichen  Neophyten  begierig  sein  sollen  (II  2),  von  dem 
lebendigen  Stein,  zu  welchem  sie  herzutreten  sollen  (II  3),  von 
dem  geistlichen  Haus,  zu  welchem  sie  sich  erbauen  sollen 
(n  5)  und  von  dem  wunderbaren  Licht,  zu  welchem  sie  aus 
der  Finsternis  heraus  berufen  sind  (II  9)  geradezu  die  Er- 

innerung an  die  in  den  Mysterienkulten  geübten  Gebräuche 
heraus,  daß  der  Myste  aus  dem  Dunkel  des  Adyton  zu  einem 
wunderbaren  hellen  Licht  emporstieg,  daß  er  hinzutrat  zu  dem 
Steinbild,  unter  welchem  der  Gott  oder  die  Göttin  dargestellt 
wurde,  daß  er  dann  den  Milchtrank  zum  Kosten  erhielt,  und 
daß  er  nun  mit  den  anderen  Mj^sten  eine  geistliche  Bruder- 

schaft, einen  oiyiog  Ttvevfiatiy.ög  bildete. 
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Wir  liatten  dann  ferner  gesehen,  wie  auch  die  Crux  der 

Interpreten,  die  Lehre  von  der  yraedkatio  Christi  apud  inferos 
durchaus  nicht  ein  Novum  darstellt,  sondern  in  dem  Hinab- 

steigen des  Orpheus  in  den  Hades,  wie  es  uns  in  den  orphischen 
Mysterien  mitgeteilt  wird,  eine  überraschende  Parallele  hat. 
Auf  Grund  aller  solcher  Beobachtungen  haben  wir  dann  das 

Recht  für  uns  in  Anspruch  genommen,  auch  dort  auf  gegen- 
seitige Beziehungen  zu  schließen,  wo  die  Übereinstimmungen 

zwar  nicht  so  offen  hervortraten,  wo  aber  doch  der  ganze 
Sinn  des  Ausdrucks  an  Deutlichkeit  gewann,  und  das  ganze 

Bild  lebendig  und  anschaulich  wurde,  wenn  man  die  ent- 
sprechenden Parallelen  der  Mysterienkulte  zur  Erklärung 

heranzog.  So  erhält  die  Zusammenstellung  der  zu  dem  Begriff 

xh]QOvof.iia  gehörenden  i^djectiva  ornantia  Ikpd^aQrog,  a^iiavrog, 
af.iäQavTog  und  %eTYiQy]uivr^  h  oigavoTg  (I  4)  ein  ganz  neues 

Licht  und  einen  sehr  guten  Sinn,  wenn  man  an  die  blutbe- 
fleckte Kleidung  des  bei  der  Taurobolienweihe  aus  der  Grube 

heraussteigenden  Mysten  denkt,  der  auf  seinem  Haupt  einen 
verwelkten  Kranz  trug  und  dessen  Weihe  nach  20  Jahren 

wiederholt  werden  mußte,  während  das  ,.Himmelsgewand"  für 
ihn  in  dem  Tempel  aufbewahrt  wurde. 

Die  Ausführungen  des  Verfassers  über  die  den  christlichen 

Neophyten  zuteil  gewordene  ocoTrjQia  (I  10  ff.),  nach  welcher 

die  Männer  des  Alten  Bundes  vergeblich  gesucht  haben,  ge- 
winnen entschieden  an  Anschaulichkeit,  wenn  man  an  die 

geheimnisvolle  Art  denkt,  mit  welcher  die  Weihe  zum  Voll- 
mysten,  also  die  Erlangung  der  oioxi]Qia  betrieben  wurde; 
wie  auch  dort  nur  die  Eingeweihten  die  volle  Offenbarung 

des  Geheimnisses  erhielten,  und  das  Zitat  IV  2  on  6  rcad^iov 
aagm  TtsTtavtai  a/^iagriag,  das  in  dieser  abstrakten  Allgemein- 

heit eine  Unmöglichkeit  bedeutet,  tritt  in  lebenswahre  Wirk- 
lichkeit, wenn  man  ihm  seinen  Inhalt  gibt  an  den  mancherlei 

Qualen  und  Leiden,  denen  sich  der  Myste  unterziehen  mußte, 
ehe  er  zu  der  oiorv^Qia,  der  Sündlosigkeit  gelangte.  Endlich 
die  Schilderungen  über  das  heidnische  Wesen  und  Treiben, 
wie  sie  der  Verfasser  IV  4  ff.  gibt,  verlieren  ihre  unmotivierte 
Schärfe  und  gewinnen  greifbare  Deutlichkeit,  wenn  man  an 
die  wilden  bacchantischen  Umzüge  denkt,   die   zu  Ehren  der 
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Gottheit  in  den  Mj^sterienkulten  stattfanden,  und  an  denen 
sich  die  Christen  früher  ebenfalls  beteiligt  haben. 

Daß  der  nur  in  den  beiden  Petrusbriefen  vorkommende 

Ausdruck  tTtomevuv  ein  in  der  Sprache  der  Mysterien  weit 

verbreiteter  und  bekannter  gewesen  ist,  und  daß  die  Vor- 

schrift über  die  Kleidung  der  Frauen  in  einer  alten  Mj^sterien- 
inschrift  aus  Andania  merkwürdige  Parallelen  hat,  haben  wir 
nur  erwähnt,  ohne  irgendwelche  Folgerungen  daraus  zu 
ziehen. 

So  waren  uns  die  Richtlinien  gezeichnet,  auf  welchen  wir 

eine  Entscheidung  über  die  Frage  nach  der  Herkunft  und  der 

Bedeutung  der  beiden  wichtigen  Begriffe  avaysvväv  und  aio- 
rriQta  zu  suchen  hätten,  wir  durften  jetzt  mit  Recht  folgern, 

daß  auch  diese  beiden  Begriffe  aus  der  Sprache  und  den  An- 
schauungen der  Mysterienkulte  herüber  genommen  seien,  und 

daß  sich  das  in  besonders  deutlicher  Weise  an  der  Stelle  I  23 

ergebe:  avayeyevvr^uevoL  ovy.  Ix  OTtogäg  cpd^aQTfjg  xtA.  Der 
Wiedergeborene  hat  nach  der  Lehre  unseres  Verfassers  die 

oiorr^Qia  erlangt,  und  diese  oiorr^gia  besteht  nicht  etwa  nur 

negativ  in  der  Befreiung  von  Sünde  und  Leid,  sondern  positiv 
in  der  Mitteilung  eines  neuen  und  höheren  Lebens. 

Wenn  man  alle  diese  materiellen  Ergebnisse  mit  den  im 

ersten  Teil  der  Untersuchung  gefundenen  formellen  Resultaten 

zusammenhält,  so  bestätigen  und  verstärken  sie  durchaus  die 

dort  vorgetragene  Hypothese,  daß  der  größte  Teil  unseres 

Schreibens,  also  der  Abschnitt  I  3— IV  11  eine  an  christliche 

Neophyten  bei  Gelegenheit  ihrer  Taufe  gehaltene  Ansprache 

ist,  daß  wir  also  in  unserem  Schreiben  das  älteste  uns  er- 
haltene Beispiel  einer  altchristlichen  Kasualrede  zu  sehen 

hätten.  Der  Verfasser  und  jedenfalls  auch  seine  Hörer  müssen 
einem  Kreise  von  Menschen  entstammen,  die  früher  Anhänger 

irgendeines  Mysterienkultes  gewesen  sind,  und  die  größte 
Wahrscheinlichkeit  scheint  mir  dafür  zu  sprechen,  daß  dieser 
Kult  dem  Dienst  der  Kybele  geweiht  war. 

Daß  der  Apostel  Petrus  nach  den  bisherigen  Ausführungen 
als  Verfasser  nicht  in  Frage  kommen  kann,  bedarf  keines 
weiteren  Beweises,  ebenso  wie  die  Zeit  der  Abfassung  unseres 
Schreibens  dann  nur  in  einer  Periode  gesucht  werden  kann, 
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in  welcher  wir  von  einem  Aufblühen  der  Mj^sterienkulte  wissen, 
so  daß  wir  also  in  die  erste  Zeit  des  zweiten  christlichen 

Jahrhunderts  herabzugehen  hätten,  doch  werden  sich  irgend- 
welche genaueren  Resultate  hier  nicht  feststellen  lassen. 

Wir  w^enden  uns  nunmehr  der  Untersuchung  des  zweiten, 
kürzeren  Abschnittes  unseres  Schreibens  zu,  der  aus  den 

Stücken  I  1—2  und  IV  12 — V  14  bestehen  soll,  und  den  wir 
als  ein  kurzes  Ermunterungsschreiben  angesprochen  haben, 
das  wahrscheinlich  an  dieselbe  Gemeinde  von  demselben  Ver- 

fasser gerichtet  ist.  Die  Situation  hat  sich  nur  insoweit 
geändert,  als  die  Verfolgungen  jetzt  hereingebrochen  sind,  und 
als  auch  die  innergemeindlichen  Zustände  einzelnes  zu  wünschen 
übrig  lassen.  Die  Anklänge  au  verschiedene  Ausdrücke  und 
Bilder  der  Mysterienreligion  lassen  auch  hier  den  Schluß 
gerechtfertigt  erscheinen,  daß  es  dieselbe  Hand  gewesen  ist, 
von  welcher,  und  derselbe  Kreis  von  Menschen,  an  welche  der 
kurze  Ermunterungs-  und  Ermahnungsbrief  gerichtet  ist. 

Wir  suchen  das  jetzt  im  einzelnen  nachzuweisen. 

I  1.  Der  Streit  über  die  ey.Xe-KToi  nageTrlör^i-ioi  öiaoTtogäg 
ist  bis  heute  zwischen  den  Gelehrten  noch  nicht  entschieden, 
und  wird  wohl  auch  kaum  zu  einer  allgemein  befriedigenden 
Lösung  gebracht  werden.  Die  Frage,  ob  judenchristliche  oder 
heidenchristliche  Leser  vorauszusetzen  seien,  hat  mehr  oder 
minder  die  Meinungen  präokkupiert  und  die  Erklärung  des 
Ausdrucks  beeinflußt.  Unwillkürlich  werden  die  Vertreter 

der  judenchristlichen  Hypothese  geneigt  sein,  diaoTcoqd  und 

TtaqeTtidr^^ioi  in  wörtlichem  Sinne  zu  fassen,  während  die  Ver- 
treter der  heidenchristlichen  Hypothese  ebenso  entschieden 

das  Übertragene  und  Bildliche  des  Ausdrucks  betonen.  Ich 
versuche  eine  andere  Erklärung  und  gehe  von  dem  Begriif 
TtaQemövifioi  aus. 

Wir  haben  bereits  bei  der  Erklärung  der  Stelle  II  4  den 
Ausdruck  nQoosQxö^isvoi  auf  den  Sprachgebrauch  der  Mysterien 
zurückzuführen  versucht,  nach  welchem  diejenigen,  welche 
sich  einem  Kult  anschließen  wollten,  advenae  oder  advenfores 
genannt  wurden.  Reitzenstein  führt  dazu  eine  Stelle  aus 
Quintilian  XII  10,  14  an  \  in  welcher  der  Kampf  der  Attizisten 

^  Hellen.  Myster.  Kel.  67. 
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gegen  Cicero  beschrieben  wird:  Haec  manus  quasi  quihusdam 
sacrisiniHata  ut  alienig enam  et  partim  super stitiosum  devincUunque 

legibus  Ulis  insequebatur.  Der  leidenschaftliche  Kampf  der 
Mysten  gegen  den  Abtrünnigen,  so  folgert  Eeitzenstein  daraus, 
war  oifenbar  öfter  beobachtet  worden. 

Sollte  von  hier  aus  nicht  auch  ein  Licht  fallen  auf  die 

Erklärung    des    Ausdrucks    TtageTtLörn-ioi   an   unserer   Stelle? 

Waren  denn  die  Christen  nicht  auch  solche  alienigenae  (rcags- 

mdr]i-ioi),  die  von  ihren  frühei-en  heidnischen  Genossen  mit 
bitterem  Haß  verfolgt  wurden  ?    Ein  kleiner  Kreis  von  ihnen, 
deren  Heimat  weit  zerstreut  draußen  in  den  Provinzen  Poutus, 

Galatien,  Cappadocien,  Asien  und  Bithjmien  lag,  mag  sich  an 
irgendeinem  Verkehrszentrum  Kleinasiens  gesammelt  und  eine 
christliche  Gemeinde  gebildet  haben.  Sie  sind  die  Auserwählten, 

die  bestimmt  sind  I  2  eig  v7taxoi]v  Kai  QavTiof.ibv  ai(.iaTog  "hjoov 
Xqiovov.    In  fast  völliger  Übereinstimmung  beziehen  die  Exe- 
geten    den   Ausdruck    ^avTiafibg   ai^iaxog   auf  das    at.   Opfer. 
Während  es  Usteri  freistellt,  ob  man   dabei  an  die  Bundes- 

weihe (Exod.  XXIV  8),  an  die  Priesterweihe  (Exod.  XXIX  20), 
oder  an  die  Peinigung  der  Aussätzigen  (Lev.  XIV  14)  denken 
will,   kommt  für  Kühl,  v.  Soden,  Schmitz,  Giemen  u.  a.  nur 
das  Bundesopfer  in  Betracht.     Auch  Gunkel,  der  gerade  bei 
der  Frage  nach  der  Blutbesprengung  durchaus  nicht   auf  at. 

Boden  stehen  bleiben  will,  hält  es  doch  wegen  der  etwas  auf- 
fälligen Verbindung  zwischen  der  Blutbesprengung  und  dem 

Gehorsam   für   wahrscheinlich,   daß   hier   die   Beziehung   auf 
die  Bundesschließung  am  nächsten  liege,  denn  dort  verpflichte 
sich   Israel    zum  Gehorsam   und   werde   dann  erst   mit  Blut 

besprengt. 
Nun  hat  aber  gerade  Gunkel  auch  darauf  hingewiesen, 

wie  der  Glaube  an  die  reinigende  und  sühnende  Kraft  des 

Blutes  ein  im  Altertum  weit  verbreiteter  war,  und  wie  in- 
folgedessen auch  die  Blutbesprengung  bei  den  verschiedenen 

Völkern  eine  bedeutende  Rolle  gespielt  hat.  Es  wäre  also  an 
sich  ebenso  möglich,  daß  der  Verfasser  bei  den  Worten  an 
einen  anderen  Kult  gedacht  hat,  bei  welchem  die  Zeremonie 
der  Blutbesprengung  ebenfalls  religiöse  Sitte  war,  und  wenn 

Clemen  gegen  eine  Erklärung  unserer  Stelle  aus  den  Tauro- 
Religionsgeschichtliche  Versuche  u.  Vorarbeiten  XI,  3.  7 
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bzw.   Kriobolien   einwendet,   daß   dieser  Ritus   doch   erst  im 

zweiten  naclichristliclien  Jahrhundert  in  den  Kybelekult  ein- 

gedrungen sei,  so  haben  wir  auf  Grund   der  liigdunensischen 
Inschrift  vom   Jahre   160   uns   mit  dieser  Behauptung  schon 

auseinandergesetzt.   Mehr  Bedeutung  würde  Gunkels  Bedenken 

haben,  das  sich  auf  die  auffällige  Verbindung  des  Gehorsams 

mit  der  Blutbesprengung  gründet.    Nun  hat  aber  Reitzenstein 

gerade   auf   diesen   Zusammenhang   zwischen   Gehorsam    und 

Weihe  der  Mysten   in   den  Mysterien   der  Isis   hingewiesen  ̂ ^ 
wie  der  Myste  ein  lebenslängliches  ohsequium  oder  ministerium 

gelobe  und  wie  sein  Leben  der  Gottheit  verfallen  sei.    Apul. 

XI  6:  Plane  memineris  et  penita  mente  conditum  semper  tenebis 

mihi  reliqua  vitae  iuae  mrricula  ad  usque  terminos  ultimi  spiriius 

tui  vadata;    Apul.   XI  15:   Teque   iam   nunc   obsequio   religionis 

nostrae  dedica  et  ministerii  iucjum  voluntarium.     Und  wenn  man 

ferner  an  die  straife,  fast  militärische  Organisation  der  Mithras- 

anhänger  denkt,  so  wird  man  zu  dem  Schluß  gelangen  müssen, 

daß  eine  solche  auffällige  Verbindung  zwisclien  Besprengung 

bzw.  Weihe  und  Gehorsam  sich  nicht  nur  bei  dem  at.  Bundes- 

opfer zeigt,  sondern  daß  sie  auch  in  einer  Anzahl  von  Mysterien- 
kulten   sicher    bezeugt   ist,    und    die   Entscheidung    darüber, 

welche  gegenseitigen  Beziehungen  anzunehmen  sind,  wird  von 

der   Frage   abhängen,    in   welches   Milieu   uns   die   sonstigen 

Angaben  unseres  Schreibens  weisen.     Wenn  unser  Verfasser, 

wie  wir  gesehen  haben,  und  wie  wir  weiter  zu  zeigen  hoffen, 

sich   auch   sonst  mit  dem   Milieu    der   Mysterienreligion  gut 

vertraut  gezeigt  hat,  so   sehe   ich   keinen  Grund,   der   gegen 

die  Annahme  sprechen  sollte,  daß  auch  hier  die  Sprache  und 

der  Brauch  der  Mysterien  ihren  Einfluß  ausgeübt  haben,  und 

wenn  wir  vorhin  die  Wahischeinlichkeit  betonten,  daß  in  dem 

Hauptteil  des  I.  Petrusbriefes  die  Riten  des  Kybelekults  dem 

Verfasser  bzw.  seinen  Hörern  als  bekannt  vorausgesetzt  werden 

müssen,  so  wird  die  Wahrscheinlichkeit  hier  dafür   sprechen, 

in   dieser   Besprengung  mit  dem   Blut  trotz   Giemen   an   die 

Tauro-  bzw.  Kriobolien  zu  denken,   denen  der  Verfasser  nun 

die  Besprengung  mit  dem  Blut  Christi  gegenüberstellt. 

Hellen.  Myster.  Eel.  66. 
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Unmittelbar  nach  den  einleitenden  Worten  geht  der  Ver- 
fasser medias  in  res ;  er  will  den  durch  Verfolgung  und  Leiden 

angefochtenen  Christen  Trost  bringen  (IV  12—19),  aber  er 
hat  auch  einzelne  Mißstände  in  der  Gemeinde  zu  rügen,  be- 

sonders, was  das  Verhältnis  der  Presbyter  zu  den  „Jüngeren" 
betriift.  Die  Presbyter  werden  ermahnt  ihre  Autorität  nicht 
zu  mißbrauchen  und  sie  werden  auf  den  Lohn  hingcAviesen, 

den  sie  bei  der  Offenbarung  des  Erzhirten  empfangen  sollen. 

Schon  II  25  begegnete  uns  der  Ausdruck  Ttoi/niiv  rwv  xpvyiibv 

mit  Beziehung  auf  Christus ;  wir  haben  ihn  dort  nicht  genauer 

untersucht,  weil  er  uns  an  dieser  Stelle  noch  beschäftigen 

sollte,  und  müssen  uns  also  jetzt  mit  der  schon  wiederholt 
von  den  Gelehrten  diskutierten  Frage  auseinandersetzen,  aus 

welchem  Kreis  von  Anschauungen  und  Bildern  unser  Ver- 
fasser diese  Bezeichnung  Christi  entnommen  haben  mag?  Auf 

die  Parallelstellen  aus  dem  vierten  Evangelium  und  dem 

Hebräerbrief  gehen  wir  nicht  weiter  ein. 

Für  Kühl  und  Usteri  steht  die  at.  Herleitung  des  Wortes 
unzweifelhaft  fest  —  in  Betracht  kann  nur  die  Stelle  Ezech. 
XXXIV  1—16  kommen.  Gunkel  hält  es  für  wahrscheinlich, 

daß  das  Wort  Erzhirte  schon  vor  dem  Chi-istentum  Be- 
zeichnung einer  göttlichen  Gestalt  gewesen  und  auf  Christus 

übertragen  worden  ist;  solcher  Worte  von  geheimnisvollem 

Klang  habe  das  Urchristentum  viele.  Deißmann  veröffentlicht^ 
ein  aus  dem  Ägypten  der  römischen  Kaiserzeit  stammendes 

Holztäfelchen,  das  einer  Mumie  zur  Identifizierung  der  Per- 
sönlichkeit um  den  Hals  gehängt  war  und  das  die  Inschrift 

trägt :  nlf]Tig  vew  |  tsqoq  agxiTCoi  \  f-ievog  eßiio  \  gev  ItGjv  .  .  ., 

und  er  folgert  daraus,  daß  „Erzhirte"  ein  echt  volkstümlicher 
Titel  war,  und  daß  der  Glaube,  der  seinen  Heiland  den  Erz- 

hirten nannte,  ihm  nicht  ein  prunkendes  Diadem  aus  Gold 

und  Steinen  aufs  Haupt  setzte,  sondern  seiner  Stirn  einen 

schlichten  aber  frischgrünen  Kranz  wand.  Clemen  denkt 

zwar  auch  an  den  Attiskult,  hält  aber  eine  Entlehnung  von 
dort  her  doch  nicht  für  wahrscheinlich,  sondern  glaubt,  daß 
die  hermetische  Literatur  zur  Erklärung  herangezogen  werden 

Licht  von  Osten  64. 

7* 
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müsse,  während  der  Ausdruck  agxiTToaiijv  an  den  uQxißovMXog 
der  Diony.^osmysterien  erinnere  und  vielleicht  auch  sonst 

üblich  gewesen  sei  ̂   Reitzenstein  erwähnt  ̂   ein  Zaubergebet, 
das  zu  einer  Gruppe  von  Gebeten  gehört,  in  denen  es  sich 
darum  handelt,  Glück  und  Gelingen  einem  bestimmten  Ort 
zu  sichern,  indem  man  ein  Kultbild  an  ihm  verbirgt.  Dieses 

Ivultbild  wird  nun  geschildert^:  yrAaffov  ävd-QWTiov  tyßvia  rrjv 
de^iav  xÜQa  ircaLTOvoav  '/.al  eig  tj)v  tvibwi-iov  mi]qav  Y.cd  ßax- 
rr^Qiav  -/.rl.,  und  das  Gebet  bei  der  Übernahme  des  Heiligtums 
begann  mit  den  Worten :  Xa^ißdvco  oe  naga  ßovMAov  xbv  exovza 
irjv  enavhv  ngog  lißa  y.tI.  Es  steht  danach  für  Reitzenstein 

fest,  daß  der  T3'pus  des  guten  Hirten  hiermit  in  irgendeiner 
Weise  zusammenhängt.  Wenn  wir  noch  hinzufügen,  daß  auch 
Attis  wiederholt  als  Hirt  dargestellt  und  mit  dem  Namen 

Hirt  genannt  wird  ̂ ,  so  haben  wir  eine  reine  Musterkarte  zur 
Auswahl,  um  die  Herleitung  des  Ausdrucks  äQXiJtoi(.u]v  zu 
bestimmen,  aber  Avir  erkennen  auch  zugleich,  daß  es  unmöglich 
ist,  die  Frage  in  dieser  zugespitzten  Form  zu  beantworten. 

Deißmanns  Erklärung  hat  gewiß  etwas  Sinniges  und  An- 
sprechendes, ob  sie  aber  gerade  an  unserer  Stelle  befriedigt, 

wo  es  sich  um  die  herrliche  Endoffenbarung  des  Erzhirten 
handelt,  bezweifele  ich;  hier  wird  die  Annahme  doch  wohl 
näher  liegen,  daß  das  Wort  schon  vorher  zur  Bezeichnung 
irgendeiner  göttlichen  Gestalt  gebraucht  worden  ist,  um  dann 
auf  die  Person  Christi  übertragen  zu  werden,  und  ich  glaube, 
daß  der  mit  dem  Kybelekult  eng  verbundene  Attiskult  immer 
noch  zunächst  in  Betracht  kommt;  ich  bestreite  jedoch  nicht 

die  Möglichkeit,  daß  der  aus  den  Dionysosmysterien  bekannte 
und  in  griechischen  und  lateinischen  Inschriften  oft  genannte 

aQxißov'/.ölog  unserem  Verfasser  vorgeschwebt  haben  mag. 
Dieser  aQXLßov-/.olog  ist  nach  seinem  Namen  der  Vorsteher  der 
ßovTioloL  und  somit,  da  letztere  zweifellos  die  bevorzugten 
priesterlichen  Diener  des  Dionysos  sind,  einer  der  höchsten 

Beamten  der  Genossenschaft  ^,  und  auf  einer  von  Buresch  ver- 

1  Rel.gesch.  Erkl.  d.  N.  T.  269  u.  288.  *  Poimandres  31. 
=>  Wessely,  Denkschr.  der  Wien.  Akad.  Bd  36,  Pap.  Par.  2380. 
*  Hepding  aaO.  7,  8,  103  Anm.  2. 
*  Dieterich,  De  hymnis  Orphicis  6. 
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öifentlichten  lydisclien  Inschrift  heißt  er  aQyjßovAÖlog  Tfjg 

GTteLqr^i;  i.    Ich  wage  keine  bestimmte  Entscheidung. 
An  die  Ermaliniing  der  TtQsoßvxeQot  und  der  vewxfqot 

schließen  sich  dann  die  allgemeinen  Ermahnungen  zur  rechten 
Demut,  zur  Nüchternheit  und  Wachsamkeit.  Die  Mahnung 
zum  vr^rpeiv  findet  sich  in  unserem  I.  Petrusbrief  an  drei  Stellen : 

I  13  ist  sie  mit  zeleicog  klniocaE  verbunden,  IV  7  steht  da- 
neben die  Mahnung  oiorpQovriaaxs,  während  an  unserer  Stelle 

V  8  das  yqn'yoQr^acae  als  Verstärkung  hinzutritt.  Das  vr]cpsiv 
gilt  also  gewissermaßen  als  Korrelat  eines  vollkommenen 

Christentums  und  als  die  Conditio  sine  qua  non  einer  voll- 
kommenen christlichen  Hoffnung,  eines  besonnenen  Gebets  und 

einer  vorsichtigen  Wachsamkeit  auf  ethischem  Gebiet.  Es 
muß  also  doch  ein  positives  Moment  in  dem  Ausdruck  vr/f€iv 

liegen,  und  wenn  Paulus  I  Kor.  XV  34  malmt:  l-Avi^ipaie  di- 
'/.aicog  y.al  /.n]  äüUQzäv&re,  äyvojaiav  yaq  ßsov  riveg  e%ovGLv,  SO 
scheint  es  doch,  als  wenn  er  das  Gegenstück  des  vricpeiv,  also 

das  Trunkensein  in  der  äyvcoola  -d-eov  erblickt,  so  daß  also 

implicite  in  dem  Worte  vr^cpsiv  die  rechte  yvwoig  d'Eov  liegen 
würde.  Damit  aber  wäre  man,  wie  Reitzenstein  feststellt^, 
wieder  auf  den  Boden  hellenistischer  Mystik  gelangt,  und 
könnte  aus  der  hermetischen  Literatur  interessante  Parallelen 

dazu  anführen.  So  lesen  wir  in  der  Predigt  des  Propheten 

im  Poimandres  I  27  Co  laoL,  avÖQeg  yrjyeveig,  ol  (.isd-i]  y.al  v/cvco 
iavTohg  ty.öedw/.öreg  '/.al  rrj  äyvcoala  rov  d-eoö,  vijipare,  Ttavoaöd-e 
de  y.Qai7talC)vreg,  xtä.  und  Corp.  Herrn.  VII  2  ojtov  ovös  elg 

ued-vei,  ulla  Ttdvreg  vrjcpovaiv  urpoQwvreg  rrj  yaQÖla  eig  rov  öga- 
dijvai  -d-elovra.  Ob  aber  hier  irgendwelche  Beziehungen  statt- 

haben, oder  ob  beide  auf  ältere  uns  unbekannte  Quellen  zu- 
rückgehen, läßt  sich  nicht  entscheiden. 

Die  Mahnung  zu  einer  solchen  Nüchternheit  und  Wach- 
samkeit wird  nun  mit  den  Worten  begründet :  euer  Wider- 

sacher, der  Teufel  geht  um  wie  ein  brüllender  Löwe  und  sucht, 
wen  er  verschlinge.  Dem  widersteht  im  Glauben  fest;  und 
wisset,  daß  sich  dieselben  Leiden  an  eurer  Brüderschaft  in 
der  Welt  vollziehen.    Aus  der  Begründung  geht  hervor,  daß 

1  Aus  Lydien  12.  *  HeU.  Myster.  Eel.  120. 
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es  sich  hier  bei  dem  Bilde  des  Teufels  nicht  um  irgendwelche 
inneren  Versuchungen  handelt,  sondern  daß  an  die  äußeren 
Leiden  und  Verfolgungen  gedacht  werden  muß,  denen  die 
Christen  um  ihres  Glaubens  willen  ausgesetzt  waren,  und  ihre 
Widersacher  werden  unter  dem  Bild  eines  brüllenden  Löwen 

dargestellt.  Unwillkürlich  wird  man  zu  der  Frage  gedrängt, 
ob  unser  Verfasser  auch  hier  ganz  bestimmte  (Gedankenkreise 

vor  Augen  gehabt  haben  mag,  als  er  das  Bild  von  dem  brül- 
lenden Löwen  auf  die  Feinde  der  Christen  anwendete?  Gunkel 

sieht  in  dem  Bilde  einen  Rest  mythologischer  Vorstellungen 

(vgl.  das  Löwenungetüm  Dan.  VII  4),  wie  denn  auch  im  Ba- 
bylonischen und  Persischen  der  Drache,  der  von  der  Gottheit 

erschlagen  wird,  ein  Löw^enmaul  hat.  Aber  zwischen  dem 
phantastischen  Löwenungeheuer  Daniels  und  dem  Bild  unseres 
Verfassers  ist  doch  ein  recht  bedeutender  Unterschied.  Sehr 
schnell  und  leicht  Avird  Giemen  mit  der  Erklärung  fertig: 

„der  Teufel  wird,  weil  er  umhergeht,  mit  einem  brüllenden 

Löwen  verglichen"  ̂   Andere  Exegeten  wiederum  haben  an 
das  Bild  der  Arena  gedacht,  wenn  die  wilden  Tiere  aus  ihren 

vergitterten  Käfigen  herausgelassen  wurden  und  nun  brüllend 
und  die  Flanken  mit  dem  Schwänze  peitschend  ihre  Opfer 
erwarteten,  oder  man  sieht  in  dem  Brüllen  das  Zeichen  des 
Hungers  und  der  Beutegier.  In  allen  diesen  Erklärungen 
liegt  gewaß  ein  Stück  Wahrheit,  und  die  Stellen  Ezech. 
XXII  25  und  Ps.  XXII  14  (nicht  wie  irrtümlich  bei  Kühl  ge- 

druckt ist  Ezech.  XXII  35  und  Ps.  XXI  14)  bieten  treffende 
Parallelen.  Wenn  ich  trotzdem  eine  andere  Erklärung  auch 

hier  versuche,  so  geschieht  es,  weil  war  ein  ähnliches  Bild 

gerade  dort  finden,  wohin  uns  eine  ganze  Anzahl  von  Stellen 
in  unserem  Schreiben  auch  sonst  gewiesen  hat,  nämlich  in  den 

Mysterienkulten.  So  ward  in  der  von  Dieterich  herausge- 
gebeneu Mithrasliturgie  dem  Mysten  geboten :  „Du  aber,  blicke 

zu  ihm  (dem  Gott)  auf,  und  ein  langes  Gebrüll  wie  mit  einem 

Hörn,  deinen  ganzen  Atem  drangehend,  deine  Seite  pressend 

gib  von  dir'-  ̂ ,  und  Dieterich  weist  zur  Erklärung  dieser  Stelle  '^ 
darauf  hin,  daß  ein  Schriftsteller  des  4.  Jhdts.  in  einer  Schrift, 

die  dem  Augustin  zugeschrieben  wird,  gewiß  aus  eigenster 

^  Rel.gesch.  Eikl.  104.  *  S.  12.  ,    »  AaO.  69. 
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Kenntnis  der  Mithrasmysterien  berichtet :  aln  autem  sicut  aves 
dlas  ijercutiunt  vocem  coracis  imitantes,  alii  vero  leoniim  more 
freimint;  da  wir  aber  irgendwelche  Beziehungen  zu  dem 
Mithraskult  in  unserem  Schreiben  nicht  nachweisen  konnten, 
und  da  es  sich  hier  um  eine  ziemlich  späte  Angabe  handelt, 
kommt  diese  Erklärung  für  unsere  Stelle  nicht  in  Betracht. 
AVohl  aber  scheint  mir  der  Kybelekult  auch  für  dieses  Bild 
von  dem  brüllenden  Löwen  die  passenden  Anknüpfungspunkte 
zu  bieten,  denn  die  Göttermutter  wird  dargestellt,  wie  sie  auf 
einem  von  brüllenden  Löwen  gezogenen  Wagen  das  Land 

durcheilt,  und  wenn  der  Sturm  durch  die  Wälder  des  Bere- 
cynthus  oder  des  Ida  brauste,  dann  sollte  das  Volk  in  heiliger 
Scheu  sich  der  Göttin  erinnern  \  Cumont  erhebt  dazu  mit 

Eecht  die  Frage-,  ob  nicht  der  Löwe,  der  seit  uralter  Zeit 
in  Kleinasien  dargestellt  wird,  wie  er  einen  Stier  oder  andere 

Tiere  zerfleischt,  das  heilige  Tier  Lydiens  und  Phrygiens  be- 
deutet, welches  das  schützende  Totem  der  kappadokischen 

oder  anderer  Nachbarstämme  besiegt? 

Die  ganze  Stelle  empfängt  einen  guten  Sinn  und  fügt 
sich  außerordentlich  passend  in  das  ganze  bisher  gefundene 

Bild,  wenn  man  auch  die  Farben  für  dieses  Bild  auf  derselben 
Palette  sucht,  die  wir  in  der  Hand  des  Verfassers  schon 
wiederholt  gefunden  haben.  Wenn  seine  Leser  aus  den  Kreisen 

stammten,  die  mit  den  religiösen  Anschauungen  und  Ge- 
bräuchen der  Mysterien  und  besonders  des  Kybelekults  vertraut 

waren,  dann  verstanden  sie  ihn  sofort,  was  er  ihnen  damit 
sagen  wollte.  Wie  die  Göttin  mit  den  brüllenden  Löwen  das 
Land  durchzieht,  so  gehen  ihre  Anhänger  umher,  um  die 
Christen  aufzusuchen  und  zu  vernichten :  vor  ihnen  gilt  es,  auf 

wachsamer  Hut  zu  sein,  und  sich  damit  zu  trösten,  daß  auch  ihre 
Brüder  in  der  Welt  ähnliche  Verfolgungsleiden  zu  bestehen  haben. 

So  haben  uns  auch  die  Untersuchungen  über  den  kürzeren 
Teil  des  ersten  Petrusbriefes  das  Resultat  erbracht,  das  wir 

nach  den  Untersuchungen  des  Abschnittes  I  3— IV  12  fest- 
stellen konnten,  daß  hier  ein  Mann  an  einen  Kreis  von  Menschen 

schreibt,  denen  der  Mysterienkult  der  Kybele  etwas  nicht  Un- 

1  Catull  73,  82  schickt  Kybele  ihren  'brüllenden  Löwen  gegen  den 
ungetreuen  Attis  aus.  ^  Orient.  Eelig.  260. 
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bekanntes  war,  und  die  jetzt,  nachdem  sie  Christen  geworden 
waren,  von  ihren  früheren  heidnischen  Genossen  mancherlei 
Verfolgungen  zu  erleiden  hatten. 

Wer  mag  der  Verfasser  dieses  kurzen  Ermunterungsbriefes 
gewesen  sein?  Petrus,  ein  Apostel  Jesu  Christi  nennt  sich 
in  der  Adresse  als  Absender,  durch  einen  gewissen  Sil- 
vanus  sendet  er  den  Brief  an  seine  Adresse,  und  in  seiner 
Gesellschaft  befindet  sich  sein  Sohn  Markus  —  das  sind  alle 
persönlichen  Angaben,  die  wir  aus  unserem  Sciireiben  erfahren. 
Wir  haben  schon  früher  auf  die  Schwierigkeiten  hingewiesen, 
die  sich  für  die  Vertreter  der  Echtheit  unseres  Briefes  er- 

geben, und  sind  durch  die  Untersuchungen  über  die  mancherlei 
Berührungen  unseres  Schreibens  mit  den  Sitten  und  dem 

Sprachgebrauch  der  Mysterien  in  unserem  Urteil  noch  be- 
stärkt worden.  Es  bleibt  für  die  Vertreter  der  Echtheit  tat- 

sächlich keine  andere  Möglichkeit,  die  vielen  Schwierigkeiten 
einigermaßen  zu  lösen,  als  Zahn  es  versucht  hat^  Danach 
wäre  Markus  Herbst  62  oder  Frühjahr  63  von  Eom  nach 
Kleinasien  gereist,  und  hier  hätte  sich  das  Verhältnis  zwischen 
ihm  und  den  Gemeinden  gebildet,  wie  es  I  Petri  V  13  vor- 

aussetzt. Wahrscheinlich  habe  Markus  auch  seineu  ,, Vater" 
Petrus  über  den  Stand  der  Dinge  informiert,  und  dieser 

konnte  sich  berufen  fühlen,  gerade  jetzt,  da  Paulus  die  Haupt- 
stadt verließ,  dort  zu  erscheinen.  So  sei  er  in  Begleitung  des 

Markus  im  Herbst  63  oder  Frühjahr  64  nach  Rom  gereist, 
habe  aber  dort  den  Paulus  nicht  mehr  angetroften,  und  nun 
durch  Silvanus  einen  Brief  an  die  ursprünglich  paulinischen 
Gemeinden  schreiben  lassen,  eben  unseren  L  Petrusbrief.  Ich 

glaube  nicht,  daß  Zahn  mit  dieser  Hj^pothese,  die  zu  allen 
anderen  Schwierigkeiten  noch  die  einer  zweiten  römischen 
Gefangenschaft  voraussetzt,  viele  Freunde  finden  wird,  gerade 
solche  etwas  gewaltsamen  Konstruktionen  können  den  Eindruck 

von  der  Unmöglichkeit  der  Echtheit  unseres  Briefes  nur  ver- 
stärken. Da  nun  aber  die  Namen  einmal  dastehen,  und  wir 

beide  Teile  unseres  Schreibens  in  das  zweite  Jahrhundert 

setzen,  so  scheint  kein  anderer  Ausweg  zu  bleiben,  als  die 
Annahme   einer  Pseudonymität ,   wobei   dann  freilich   immer 

i  Einl.  i.  d.  N.  T.  K  19. 
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wieder  die  Frage  nach  der  eigentlichen  Absicht  dieses  Pseud- 

onymus  zu  beantworten  bleibt',  ein  Versuch,  der  bis  heute 
noch  keine  befriedigende  Lösung  gefunden  hat. 

Aber  bleibt  zwischen  den  beiden  entgegengesetzten  Polen 

der  Echtheit,  d.  h.  der  Abfassung  durch  den  Jünger  des  Herrn, 

Petrus,  und  der  Annahme  der  Pseudonymität  nicht  noch  ein 

Mittelweg?  Hat  es  denn  wirklich  in  der  ganzen  Geschichte 
des  ersten  Christentums  nur  einen  Petrus,  nur  einen  Siivanus 

und  nur  einen  Markus  gegeben?  Deißmann  hat  einmal,  bei 

der  Frage  nach  der  Adressierung  des  XVI.  Kap.  im  Eömer- 
brief  das  treffende  Wort  geprägt:  „Die  Kennzeichnung  der 
Personennamen  von  Rom.  XVI  als  spezifisch  römischer  auf 

Grund  stadtrömischer  Inschriften  hat  denselben  Wert,  wde 

die  Kennzeichnung  der  Namen  Wilhelm,  Friedrich,  Luise  als 

spezifisch  berlinischer  auf  Grund  berlinischer  Grabinschriften. 
Jene  Namen  wimmeln  durch  die  Inschriften,  Papyri  und  Ostraka 

der  ganzen  Mittelmeerwelt  ^"  Sollte  es  wirklich  so  unwahr- 

scheinlich sein,  daß  in  der  nach  apostolischen  Zeit  ein  „Apostel" 

Petrus  gelebt  habe,  der  einen  „Sohn"  Markus  hatte,  und  daß 
dieser  Petrus  an  einen  Kreis  von  Menschen,  die  er  kannte, 

durch  einen  gewissen  Siivanus  einen  Brief  geschickt  habe? 

Damit  würden  alle  Schwierigkeiten  fallen,  sowohl  die  Schwierig- 
keiten der  Geschichtskonstruktion,  um  die  Abfassung  durch 

Petrus  und  die  Vermittelung  durch  Siivanus  zu  retten,  wie 

auch  die  andere  Schwierigkeit  der  unionistischen  Tendenz 
unseres  Schreibens. 

Ob  die  vorstehenden  Ausführungen  und  Untersuchungen 

das  Problem  des  I.  Petrusbriefes  nach  irgendeiner  Seite  auf- 

gehellt haben?  Ich  füge  ein  Wort  Goethes  als  Schlußurteil 

an:  „Hypothesen  sind  Gerüste,  die  man  vor  dem  Gebäude 

aufführt,  und  die  man  abträgt,  wenn  das  Gebäude  fertig  ist. 
Sie  sind  dem  Arbeiter  unentbehrlich ;  nur  muß  er  das  Gerüste 

nicht  für  das  Gebäude  ansehen.". 

1  Licht  von  Osten  201  Anm.  1. 
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läge  im  großen  unb  gansen,  balb  in  ber  Beurteilung  3al)IIo|er  (Einselfäüe.  Den 

üerfaffer  hoftet  es  ftcinc  Überroinbung ,  ucrroiAelte  Silage"  ̂ ^^^  eingcl]cnb  unter 

f7cran3tel)ung  aller  bic  (Ent}d)eibung  bebingenben  TITomente  3U  befpred)en  unb  bei 

aller  Kunbgebung  eigner  Illctnungen  3ule^t  bod)  in  ber  Scf)tDcbc  3U  belaffen,  fo= 

ba%  ber  tEotaleinbrudt,  ben  bas  Bud)  3urü&läfet,  ben  bermaligcn,  nod)  immer 

jdjmanftenben  Beftanb  ber  Kontroüerfe  jpiegclt  .... 
Der  üerfaffer   erroirbt   fid),   aud)   too   er  einem    konfcrDOtiocn   3ugc    folgt, 

öas  unleugbare  unb  nidjt  I)0(^  genug  3U  fdiö^enöc  Derbienft  einer  grünblidien 

abfertigung  Don  3al)lreid)en  rotlben  (Ej3effen  ber  religtonsgefd)id)tlid)en  (Erklärung. 

Prof.  I}einr.  liol^mann  in  ben  proteftant.  inonatst)cften. 

Die  gefamte  neuteftamentlid)e  tDiffenfdiaft  ift  6em  »crf.  jum  wäimften 

DanRe  bafüv  oerpfIid|tet,  feoö  er  über  il)ren  neuften  Sroeig  eine  ebenfo  bequeme 

roie  belelirenbe  liberfidjt  gegeben  I)at.  3mar  ift  es  ein  gan3  Derroerflidjer,  com 

ücrf.  notgebrungen  aboptierter  Spradjgebraud) ,  unter  rel.=gejd)id)tUd)er  (Erklärung 
bes  n.  Z.  nur  bie  aus  aufeerbiblifdjen  Religionen  fdjöpfenbc  3U  Dcrftel)en,  u)ät)renb 

ber  flusbru*  „religtonsgejd)id)tltd)e  metl)obc"  Don  biefer  ungel)örigen  (Einfd)ränl?ung 
iDcnigftens  teilroeife  nod)  frei  gel)alten  toirb.  Aber  bic  I7eran3iel)ung  nid)tbtblifd)er 

Religionen  ift  tro^  ber  Kurse  il)res  intenjiuen  Betriebs  in  ber  tEat  für  ben  ITic^t- 

fpesialiften  bereits  faft  unübcrfel)bar  geroorben.  Heben  il)r  bcrüdtfid)tigt  dl.  mit 

Red)t  aud|  pl)ilofopl]ifd)e  tDur3cln  neuteftamentlid)er  flnfdjauungen.  Hi^t  minder 

als  bie  Sammlung  ift  aber  bie  Beurteilung  biefes  gonsen  Stoffes  anjuerhennen. 

Des  Derfs.  (Brunbfö^e  finb  burd)aus  gefunb,  unb  Ref.  fteljt  nid)t  an,  aud)  tf)rcr 

anroenbung  im  großen  unb  gan3cn  3U3uftimmcn.  IDir  möd)ten  3Um  Sdfluft  ben 

l)Ol)en  Wert  bes  Gebotenen  nod)!nals  oufs  nad}brü*Ud)fte  betonen. 

Paul  IDill).  Sd)micbel  im  £iterarifd)en  3entralblatt. 

Die  3u|ammenfafjenbe  Darjtellung,  bie  uns  (Tlemen  liefert,  ift  oon  llö(f)ftem 

rOerte  für  icbcn,  ber  fid)  roiffenfdjoftlid)  mit  bem  H.  Z.  unb  bem  Urfprungc  bes 

€l)riftentums  bcfafet.  Rlit  bem  Riefenfleföe,  ben  ujir  bei  iljm  geroöfjnt  ftnb, 

arbeitete  er  bie  umfaffenbe  Citerotur  burd),  um  uns  itjren  toefentlidjen  Inhalt  in 

hur3er  Sorm  bar3ubieten.  IDir  erl)altcn  tatföd)lid)  einen  Überblidt  über  faft  all 

bie  tEatfadjen  unb  üermutungen,  bic  3ur  religionsgefd)id)tlid)en  (Erklärung  bes  IT.  tt. 

beigebrad)t  rourben.  (Es  toar  getDife  fd)tr)cr,  biefe  IHaffe  Stoff  in  eine  annel)mbare 

©rbnung  3U  bringen.    Dod)  beroältigt  (Elemen  aud)  biefe  aufgäbe  mit  (Befd)idi  .... 
dlemens  tDerh  ift  besljolb  befonbers  onerRennenswert,  weil  es  ben  riefigen 

Stoff  nidft  nur  fommelt,  fonbcrn  aud)  fldjtet  unb  beurteilt. 
3.  £cipolbt  in  bem  €l)C0l.  Citeraturblatt. 

Das  oorliegenbe  Budj  muffen  bie  5orf(^er  ber  »erfc^lebenften  Rötungen 
banftbarft  begrüben.  Btblifdje  3citfd)rift. 



Durcfj   öie   Überaus  flcifeige  SufammcnfteEung  bcs  faft  unübcrfcl)baren 
niaterids  unö  öurd)  öic  nod^tDCifung  öct  Quctten,  aus  betten  es  gctDoiittcit  tnoröcn 

ijt,  l]at  jicf)   ber  Derf.  eitt  unbcftrcttborcs  OcrMcnft  um  öie  ̂ öröcrung  rel.=ge= 
fdji^tlidier  StuMcn  crroorbett  unb  aud)  foldjctt,  betten  bas  ITlaterial  nid)t  3ugänglid} 

ijt,  bie  möglidjheit  gegeben,  Jtdj  über  bic  in  Betradjt  Itomtncnben  rel.=gcjd)icf)tlid)en 
Probleme  ein  Urteil  3U  bilbcn.  Baumgartens  (EDangeli}d)e  Sieibcit. 

IDas  (LI  in  ber  Dorrebe  mit  brajti|d)em  IDort  jein  ped)  nennt,  ba^  er  jid) 

niemals  I]abe  ba3u  üerjteljen  können,  jid)  einer  ber  einanber  abu)ed)felnb  aus= 
jtedjenben  Parteien  3U  Derfdjreiben,  bas  gerabe  roirb  3U  einem  Dor3ug  für  jein  Bud). 

.  .  .  Das  jinb  IDortc,  bie  aiid)  ein  sag^aftes  (Bemüt,  bas  von  ber  re[.=gejd)id)tlid)en 
Bcljanblung  ber  netite|tamentlid)en  Sd)riften  I]er  nur  (5efal]ren  für  bie  Sid)ert)eit 
unb  ben  Bejtanb  bes  II.  iE.  fürd)tet,  rool)!  ermutigen  können,  jid)  oertrauensooll 
tnit  biejen  reIigionst)ijtorijd)en  Stubien  3U  bejdjöftigen.  Unb  bas  Bud)  oon  dl. 
roirb  ibm  babei  oIs  trcfflidjct  Ratgeber  unb  IDcgrocifer  3ur  Ejanb  geben. 

Die  tEbeoIogie  ber  (begenroart. 

Überbies  roill  ja  (EI.  aud)  nid)t  blofe  3ujammenjteIIenb  referieren  unb 
orientieren,  Jonbern  audj  bie  Hlobe  unb  rel.=ge}d).  Hlet^obe  korrigieren,  „roo  jic  im 

einseinen  ober  allgemeinen  irre  gegangen  ijt".  Unb  bas  le^tere  jdjeint  feiner  nüd)tenten, 
Waren  unb  fd)Orfcn  fluffaffung  in  nid]t  roenigen  Punkten  gelungen  3U  jein.  tDir 
erkennen  bies  gern  an,  o^ne  uns  mit  allen  flusfübrungen  unb  tbeoIogijd)en  flnjid)ten 
ibentifisieren  3U  tuoUen. 

K.  £übedt  im  £)ijtori jd^en  3abrbud)  ber  (Börres  =  (Bejelljd)aft. 

(El.  bat  feine  Hufgabc  mit  ftounensroerter  Kenntnis  unb  gerDOljntcr  Sorgfalt 
burdjgefübrt.    Dankcnsroert   jinb  vor  allem  aud)   bic  einleitenben  flbjdjnitte  über 

(Befd)id)te,  IKetbobe  unb  üorausfe^ungen  ber  rel.=gejd)id)tlid)en  (Erklärung. 
(EDangclijd)e  Kird)en3eitung. 

Über5cugenber  unb  nad)brü(ftlid)cr  ift  niemals  bargeton  toorbcn,  bafe  un» 

rDifjenjd)aftlid)e  Doreiligkeit,  ®berfläd)Iid)keit  unb  tEenben3  an  ber  flbl)ängigkeits= 
erklörung  bes  ältejten  (Ebrijtentums  ben  f)atiptanteil  baben.  (ZIemens  Stanbpunht 
ift  geroift  nic^t  ber  unfrige,  aber  bos  erroirbt  it)m  tro^  oHem  unfcre  Stimpatljte, 
ba^  er  roenigjtens  Dorurteilslos,  surüdtbaltenb ,  bejonnen  bie  I)ergleid)ungsjtellcn 
prüft,  roäbrenb  bas  (5ros  ber  Rcligionsn)iJjenjd)aftIer  oon  ber  Pflid)t  ernjter  Prüfung 

nid)ts  3u  roijjen  jd)eint.  ^beologic  ""b  (Blaube. 

Das  Dorliegenbe  IDerk  enttäujd)t  bie  burd)  ben  Hatnen  erroedtten  Crroartungen 

in  keiner  tDeije.  ITlan  kann  es  als  —  hritif(i)es  —  Summarium  ber  blsljerigen 

^orfd)ung  be3eid)nen.  3n=  unb  auslänbijd)c  £iteratur,  Büd)er  unb  Seitjdiriften, 

dbeologen,  Religionsl)ijtoriker,  Pbilologen  jinb  mit  Riefenfleiö  oerarbeitet.  (Bute 
3nbices  erleid)tern  bie  Benu^ung  roobl  nod)  mebr  als  bic  aud)  auf  Regijtratur3tt)edtc 
3ugejd)nittene  Dispojition.  (EbcoIogijd)er  £iteraturberid)t. 

In  this  volume  Prof.  Cl.  has  rendered  much  the  same  Service  to 

students  of  the  N.  T.  as  in  his  previous,  though  smaller,  monographs 

upon  the  chronology  and  the  integrity  of  Pattl's  epistles;  he  has  summed 



up  with  indefatigable  care  the  main  principles  and  results  of  a  movement. 
There  is  no  reason  to  fear  that  the  religionsgeschichtliche  method  has  exhausted 

itselt"  within  the  province  of  N.  T.  criticism,  but  it  has  been  at  work  long 
enough  and  far  enough  of  its  general  character  being  estimated,  and  this 

volume  may  be  described  as  an  indispensable  handbooK  to  the  applica- 
tions  of  the  method  in  question. 

James  Moffatt  in  der  Review  of  Theology  and  Philosophy. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut  louer  sans  aucune  reserve  M.  C.  d'avoir 
aborde  im  travail  qui  exige  des  connaissances  si  etendues.  II  a  fourni 

un  repertoire  tres  commode  de  tout  ce  qu'on  a  allegue  dans  les  derniers 
temps.  .  .  S'il  s'agit  de  la  conclusion  ä  tirer  des  textes  mis  en  presence,  je 

ne  saurais,  pour  ma  part,  qu'applaudir  ä  la  reserve  de  M.  C.  II  est  averti 
et  prudent,  et,  si  j'en  juge  correctement,  un  critique  catholique  pourrait 
souscrire  ä  beaucoup  de  ses  jugements. 

Fr.  M.-J.  Lagrange  in  der  Revue  Biblique. 

The  method  of  the  investigation  is  fair,  cautious,  and  impartial.  The 
Student  will  find  an  abundance  of  salient  material  gathered  from  widely 

scattered  sources.  In  this  field,  where  vague  and  general  assertions 

have  been  abundant  and  hasty  conclusions  rife,  such  thorough  criticism 

was  much  needed,  and  the  interests  of  sober  and  unprejudiced  truth  will  be 

served  by  wide  use  of  Prof.  Clemen's  study.      The  Nation,  New  York. 

Tres  methodique,  tres  bien  documente,  le  livre  de  M.  C.  est  une 

Sorte  de  repertoire  pour  toutes  les  questions  speciales  qui  se  rapportent  au 

sujet.  Alfred  Loisy  in  der  Revue  Critique. 

Prof.  Clemen's  book  will  be  the  means  of  saving  much  labor  to 
other  students,  and  I  hope  that  from  time  to  time  he  and  the  publisher 

will  See  their  way  to  issuing  fresh  editions  bringing  up  to  date  these  State- 
ments of  the  results  or  the  suggested  results  of  Religionsgeschichtliche 

research.  Prof.  Lake  in  der  Theol.  Tijdschrift. 

Bei  6er  Bu(f)f)anölung  uon 

beftellt   llnter3ei(i)netc . . .    aus    htm   Derhige    uon    fllfreö    lEöpelmaiin 
in  ÖJiefeen 

   dienten,  d.    HeIigionsge(d){d)tlid)e  (Erklärung  5es 
Heuen  {Ee|taments.    1909.    (5e{]eftet  10  ITtarfe 
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Verlag  von  Alfred  Töpelmann  (vormals  J.  Ricker)  in  Gießen 

Religionsgeschichtliche 
Versuche  und  Vorarbeiten 

begründet  von 

Albredit  Dieterich  und  Ridiard  Wünsch 

herausgegeben  von 

Richard  Wünsch  und  Ludwig  Deubner 

Die  Religionsgeschichtlichen  Versuche  und  Vorarbeiten  erscheinen 
seit  dem  Jahre  1903;  bis  jetzt  liegen  sie  in  zehn  Bänden  vor.  Ihrem 
allgemein  gefaßten  Titel  entsprechend  öffnen  sie  sich  Beiträgen  aller 
Art,  sofern  sie  nur  in  wissenschaftlicher  Arbeit  eines  der  vielen  Probleme 
emsthch  zu  fördern  suchen,  die  das  weite  Gebiet  der  Entwicklung  der 
Rehgion  allenthalben  bietet.  Doch  wollen  die  RGW  namenthch  solchen 
religionsgeschichtlichen  Abhandlungen  als  Stelle  der  VeröffentHchung 
und  der  Sammlung  dienen,  die  ihrem  Umfang  nach  für  einen  Aufsatz 
zu  groß  sind  und  die  doch  nicht  als  besonderes  Buch  erscheinen  sollen. 
Sie  bilden  so  das  Mittelglied  zwischen  den  Aufsätzen  des  Archivs  für 
Religionswissenschaft  und  den  Bänden  der  seit  kurzem  erscheinenden 
Religionswissenschaftlichen  BibHothek,  Pubhkationen  verwandter  Art, 
mit  deren  Leitung  die  Redaktion  der  RGW  in  organischer  Verbindung 
steht.  Notwendig  erschien  der  Sammelpunkt,  den  diese  Versuche  bieten, 
vor  allem  für  die  in  der  Gegenwart  besonders  lebhafte  Durchforschung 

der  griechischen  und  römischen  Religion,  die  sich  bemüht,  von  den  volks- 
tümlichen Anschauungen  der  Alten  aus  das  Wesen  primitiven  religiösen 

Denkens  überhaupt  zu  erkennen,  und  die  Beiträge  hefern  will  zur 
Lösung  der  wichtigsten  aller  Fragen,  der  Entstehung  des  Christentums. 

Verantwortung  tragen  die  Herausgeber  nur  für  die  Druckwürdig- 
keit im  Allgemeinen,  nicht  für  die  Ausführung  im  Einzelnen. 

Königsberg  (Pr.)  13,  Gottschedstraße,  April  1911. 

Ludwig  Deubner  Ridiard  Wünsch 

Auf  den  folgenden  Seiten  ein  Verzeichnis  der  einzelnen  Beiträge. 



Religionsgeschichtliche  Versuche  und  Vorarbeiten 

I.  Band 
ATTIS.     Seine  Mythen  und  sein  Kult 

1903.   232  S.  von  Hugo  Hepding  Ji  5.— 
L'auteur  a  r6uni  tous  les  texts  littöraires  et  öpigraphiques  relatifs  ä  Attis,  et,  se  fondant  8ur 

cette  collection  de  matferiaux.  il  exposeles  diverses  formes  du  mythe,  dontl'araant  deCyböle 
est  le  h6ro8,  l'histoire  du  culte  phrygien  en  Asie,  en  Grece  et  a  Rome,  et  il  insiste  en  par- 
ticulier  sur  la  Constitution  des  raysteies  et  la  c616bration  des  tauroboles.  L'auteur  est  au 
courant  de  toutes  les  recherches  röccntes  sur  le  sujet  qu'il  traite,  mais  il  ne  se  borae  pas 
ä  en  rösumer  les  rösultats,  il  fait  souvent  des  trouvailles  heureuses  et  expose  des  id6es 
  ^_ii.„  .,^n„  ,,««  ,iln,-tÄ  nii'rvYi  uniilrj i tovQ i t   trniivpr  tniiimirs  Hans  Ips   fttlldfiS  d'histoire 

.'inscripti    .  _      .  . 
etre  une  excellente  contribution  ä  l'histoire  du  paganisme  romain. 

Franz  Cumont  in  der  Revue  de  l'instruction  publique  en  Belgique. 

II.  Band  Musik  und  Musikinstrumente  im  alten  Testament 
1903.   34  S.  von  Hugo  Greßmann  -ä  —.75 
Greßmanns  kleine  Schrift  gehört  unbestreitbar  zu 
das  von  ihm  behandelte  Thema  erschienen  sind. 

den   besten  Arbeiten,  welche   über 
Lit.  Zentralbl.,  1904  No.  12. 

U.  Band 
2.  Haft 

1903.    77  S. 
De  mortuorum  iudicio 

scripsit  Ludovicus  RuM Ji  1.80 
Vorliegende  Arbeit  bietet  eine,  wie  der  Philologie  und  Religionsgeschichte,  so  auch  der 
Volkskunde  hochwillkommene  Zusammenstellung  der  literarischen  und  monumentalen 
Zeugnisse  des  klassischen  Altertums  über  die  Vorstellungen  von  einem  aenchte,  dem 
sich  die  Seelen  aller  Verstorbenen  in  der  Unterwelt  unterwerfen  müssen.  Zugleich  wird, 
soweit  dies  noch  möglieh  ist,  der  historische  Zusammenhang  und  der  Fortschritt  in  der 
Entwicklung  dieser  Vorstellungen  aufgezeigt.  .  .  .  Ein  äußerst  dankenswerter  Exkurs  tuhrt 
endlich  noch  aus,  welche  Rolle  die  Vorstellung  von  einem  Buche  des  Gerichtes,  das  von 
den  verschiedensten  Persönlichkeiten  geführt  wird,  bei  den  Alten  gespielt  hat. 

G.  Lehner t  in  den  Hessischen  Blättern  für  Volkskunde,  Bd.  3  Heft  1. 

II. 
3 

Band 
Heft De  poetarum  Eomanorum  doctrina  magica 

1904.    66  S.  scripsit  Ludovicus  Fahz  ^  1-60 
Des  Verfassers  Absicht  ist  es,  die  Poesie  der  Römer,  soweit  sie  Zauberhandlungen 

schildert,  durch  die  entsprechenden  Stellen  der  griechischen  Zauberpapyri  zu  erlautem. 
Da  eine  Behandlung  aller  hierher  gehörigen  Stellen  den  Rahmen  einer  Dissertation 
sprengen  würde,  hat  er  sich  zeitlieh  auf  die  Dichter  des  ersten  Jahrhunderts  vor  und  des 
ersten  Jahrhunderts  nach  Christo  beschränkt,  stofflich  auf  die  Totenbeschworung  und  den 

Liebeszauber.  So  behandelt  Kap.  I  der  Arbeit  die  Necromantea,  Cap.  II  die  Ars  amatorm 
magica-  Cap.  III  gibt  nach  einigen  Bemerkungen  über  die  Arbeitsweise  der  romischen 

Dichter  in  der  Schilderung  von  Zauberscenen  einen  Kommentar  zu  der  großen  loten- 
beschwörung  in  Lucans  seclistem  Buche  der  Pharsalia.  Dabei  wird  der  Nachweis  versucht, 
daß  Lucan  eine  den  erhaltenen  Zauberpapyri  ganz  ähnliche  Textquelle  benutzt  hat. 

4- 

Band 
Heft De  extispicio  capita  tria 

scripsit  Georgius  Blecher 
accedit  de  Babylonioram  extispicio  Caroli  Bezold  supplementum 
1905  82  Seiten  -^  2.80 

Der  Verf.  hat  sich  die  Aufgabe  gestellt,  die  Eingeweideschau  der  Griechen  und  Römer  in 

ihi-em  geschichtlichen  Zusammenhang  zu  erklären.  Im  ersten  Kapitel  werden  die  Zeugnisse 
der  Alten  über  die  Ausübung  desExtispiciums  zusammengestellt.  Das  2w«/f  Kapitel  bringt 
die  Ansichten  der  Antike  über  Wesen  u.Wert  der  Eingeweideschau.  Die  eigenen  Anschauungen 

des  Verf.  entspringen  den  Untersuchungen  des  ̂ r///'.-«  Kapitels.  Babylonische,  griechische, 

römische  Extispicin  sind  in  ihrer  Entstehung  unabhängig  voneinander,  die  Eingeweide- 
schau ist  ein  Völkergedanke.  Hier  im  dritten  Kapitel  sind  auch  die  antiken  Darstellungen 

der  Leberschau  gesammelt,  die  in  Abbildungen  beigegeben  werden.  .Einige  Bemerkungen 

zur  babylonischen  Leberschau"  von  0.  Bezold  machen  den  Schluß. 



Religionsgeschichtliche  Versuche  und  Vorarbeiten 

III.  Band 

I.  Heft Die  Götter  des  Martianus  Oapella 
und  der  Bronzeleber  von  Piacenza 

von 

1906.  96  S.  Carl  Thulin  ^  2.80 

Martianus  Capella  de  nupt.  Merc.  et  Philol.  I  §  41-f.i  gibt  eine  Liste  von  Göttern,  die 
von  Jupiter  aus  den  sechzehn  Regionen  des  Himmels  zusammengebeten  werden.  Der  Verl, 
tritt  in  Anknüpfung  an  ältere  Literatur  den  Nachweis  an,  daß  dieses  Verzeichnis  eine 
Vereinigung  astrologischer  Elemente  mit  einer  alten  Liste  etruskischer  Götter  ist.  Für 

den  etruskischen  Teil  ist  der  Hauptzeuge  eine  in  der  Bibliothek  von  Piacenza  behnd- 
liche  Leber  aus  Bronze,  mit  Regioneneinteilung  und  eingeschriebenen  etruskischen 
Götternamen :  diese  Inschriften  und  die  Namen  bei  Martian  erklaren  sich  gegenseitig. 
Als  Autor,  der  dem  Martian  die  etruskisch-astrologische  Weisheit  vermittelt  habe,  wird 
Nigidius  Figulus  angesprochen. 

De  Stellarum  appellatione  et  religione  Eomana    "J.-hS'* scripsit 

1907.  164  S.  Guilelmus  Giiiidel  ^  4.^ 

Der  Verf  will  die  Vorstellungen  der  Römer  von  den  Sternen  schildern.  Es  werden 

zunächst  die  Stern-Namen  behandelt,  dann  die  literarischen  und  monumentalen  Zeug- 
nisse für  den  römischen  Gestirnglauben.  Ausgewählt  sind  solche  Sterne,  deren  Kenntnis 

sich  schon  vor  dem  Eindringen  des  griechischen  Einflusses  nachweisen  läßt,  oder  die, 

wenn  auch  erst  durch  die  Griechen  eingeführt,  von  Bedeutung  für  die  römischen  An- 
schauungen geworden  sind.  So  werden  besprochen  in  Kap.  I  die  einzelnen  Sterne  Lucifer, 

Vesper,  Ganicula,  Arcturus;  in  Kap.  II  die  Sternbilder  Septentriones,  lugulae,  Vergiliae, 
Suculae;  in  Kap.  III  die  verwandten  Himmelserscheinungcn  Stellae  cadentes,  Stellae crinitae.  Via  lactea.  ^ 

Griechisclie  und  süditalienische  Gebete,  ^  ̂j^^ 
in.  Band 

Beschwörungen  und  Eezepte  des  Mittelalters 
herausgegeben  von 

1907.    159  S.  Fritz  Pradel  Ji  *•— 

Im  Jahre  1895  hatte  W.  Kroll  aus  einer  in  Rom  und  einer  in  Venedig  liegenden  Handschrift 
mittelalterliche  Texte  abgeschrieben,  die  zur  Vertreibung  von  Dämonen,  zur  Heilung  von 
Mensch  oder  Vieh,  und  ähnlichen  Dingen  gut  sein  sollten.  Der  Sprache  nach  waren  diese 
Exorzismen  teils  spätgriechisch,  teils  italienisch  in  griechischer  Transkription.  W.  Kroll 
hat  diese  Texte  an  Fr.  Pradel  zur  Bearbeitung  überlassen :  dieser  legt  sie  hier  in  einer 
Ausgabe  vor  und  erläutert  sie  in  einem  besonderen  Kommentar.  Die  einzelneu  Abschnitte 
der  Ki-kläi-ung  sind  betitelt:  Von  den  Nöten,  von  den  Notbelfem,  Populärmedizinisches, 
Magische  Gebräuche.  Die  Arbeit  will  an  einem  konkreten  Beispiel  zeigen,  in  welchen 
ABSchanungskreisen  derartige,  stellenweise  noch  heute  verwandte  Formeln  wurzeln. 

Veteres  philosophi  quomodo  iudicaverint  de  preoibus^y- 
Bamd 
Hsft 

scripsit 

1907.   78  S.  Henricus  Schmidt  M  2.— 

Die  Absicht  des  Verfassers  wird  durch  den  Titel  gegeben:  in  doxographischer  Weise 
werden  die  Aussprüche  der  Philosophen  von  Heraklit  bis  Simplicius  zusammengestellt, 
die  von  dem  Werte  des  Gebets  und  der  rechten  Art  zu  beten  bandeln.  Auch  wird  versucht, 
die  Geschichte  dieser  Ansichten  aus  der  Entwicklung  der  antiken  Philosophie  zu  verstehn. 
Am  Schlüsse  werden  in  einem  Supplement  um  anhangsweise  diejenigen  Stellen  der  philoso- 

phischen Literatur  gesammelt,  die  von  „lautem  und  leisem  Beten"  handeln;  zugleich  ist dies  ein  Nachtrag  zu  dem  so  überschriehenen  Aufsatz  von  S.  Sudhaus  im  .\RW  IX  (1906). 

Rundschreiben  von  Alfred  Töpelraann,  Verlag  in  Gießen 
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IV.  Band 
a.  Heft Die  Apologie  des  Apuleius  von  Madaura 

und  die  antike  Zauberei 
von 

1908.    278  S. Adam  Abt Ji  7.50 
Die  Arbeit,  will  eine  Erklärung  der  auf  Zauber  bezüglichen  Stellen  der  Schrift  des  Apuleius 
de  magia  liefern.  Die  vor  nunmehr  65  Jahren  erschienene  kommentierte  Ausgabe  Hilde- 

brands kann  heute  nicht  mehr  als  erschöpfend  angesehen  werden,  da  wir  erst  nach  ihrem 
Erscheinen  einen  wirklichen  Einblick  in  die  antike  Zauberpraxis  gewonnen  haben  durch 
die  Auftindung  und  Veröffentlichung  der  griechischen  Zaubei'papyri  und  der  Fluchtafeln. 
Da  die  Apologie  manches  bietet,  das  uns  sonst  nur  spärlich  bezeugt  ist,  so  kann  durch  eine 
eingehende  Auslegung  der  einzelnen  Apuleiusstelle  diese  auch  nutzbar  gemacht  werden 
für  die  Erkenntnis  des  Zauberglaubens  überhaupt,  und  besonders  im  2.  Jahrh.  n.  Chr. 

iv.Band      De  iuris  sacri  interpretibus  Atticis 
3.  Heft  .     ..   ̂ ^  seripsit 

1908.    64  S. Philippus  Ehrmann J(,  1.80 
Die  attischen  Exegeten,  die  Ausleger  des  hl.  Rechts,  waren  seither  nur  gelegentlich,  meist 
im  Anschluß  an  Inschi-iften,  behandelt  worden.  Der  Verf.  will  durch  Vereinigung  der 
inschriftlichen  und  literarischen  Überlieferung  ein  vollständigeres  Bild  dieser  Institution 
geben,  der  äußeren  Einrichtung  des  Amtes  wie  auch  der  Befugnisse  seiner  Träger.  Dabe 
hat  sich  als  neues  Ergebnis  durch  Heranziehung  der  delphischen  Inschriften  herausgestellt, 
daß  wir  im  Grunde  nur  zwei  Gruppen  von  attischen  Exegeten  zu  unterscheiden  haben, 
die  aus  dem  Geschlecht  der  Eupatriden  und  Eumolpiden.  Am  Schlüsse  der  Arbeit 
werden  noch  die  exegetischen  Schriftsteller  zusammengestellt,  die  man  nun  wohl  als 
wii'kliche  Exegeten  ansprechen  darf,  und  die  übrigen  Bedeutungen  des  Wortes  kurz  erörtert. 

V.Band  Der  Reliquienkult  im  Altertum 
von 

1909. 

Friedrich  Pfister 

Erster  Halbband:  Das  Objekt  des  Reliquienkultes 
411  S.  Ji  14.— 

Im  1.  Halbband,  der  das  Objekt  des  Reliquienkultes  darstellt,  werden  zunächst  die  Heroen- 
gräber behandelt  sowie  die  Typen  der  Legenden,  die  das  Dasein  der  Reliquien  der  als 

einheimisch  oder  fremd  geltenden  Heroen  erklären.  Daran  reiht  sich  eine  Besprechung 
besonders  erwähnenswerter  Arten  von  Heroengräbem  und  der  sonstigen  Reliquien  sowie 
Erinnerungsstätten  aus  der  Heroeuzeit.  Dabei  wird  überall  besonders  den  Fragen  nach- 

gegangen, in  welchem  Verhältnis  der  Kult  zur  Legende  steht  (Bodenständigkeitsgesetz),  in 
welchen  typischen  Formen  die  Legenden  sich  bewegen,  und  wie  sich  der  Glaube  der  Griechen 
an  die  einstige  Existenz  der  Heroen  zu  den  Ergebnissen  der  historischen  Kritik  verhält. 
Durchweg  wird  auf  parallele  Erscheinungen  des  christlichen  Heiligenkultes  hingewiesen. 

Der  zweite  Halbband: 

Die  Reliquien  als  Knltobjekt  nnd  die  Gesdildite  des  Reliqnienkultes  erscheint  1912. 

VI.  Band Die  kultische  Keuschheit  im  Altertum 
von 

1910.    260  S. Eugen  Fehrle M  8.50 
Der  Verf.  führt  die  kultische  Keuschheit  auf  zwei  Hauptgiünde  zurück:  l.  Wer  mit  einem 
Gott  in  Liebesverkehr  steht,  mnß  frei  sein  von  Liebe  zu  Menschen,  daher  jungfi-äuliche 
Priesterinnen,  Prophetinnen,  Nonnen,  jungfr.  Empfängnis  und  jungfr.  Mütter,  a.  Geschlecht- 

licher Verkehr  gilt  als  befleckend.  Religiöse  Befleckung  geht  zurück  auf  schädliche 

"Wirkungen  böser  Dämonen.  Vor  ihnen  muß  man  sich  hüten,  ä^eadai  äyveia  ist  ver- wandt mit  Tabu.  Aus  diesen  Vorstellungen  entsteht  die  Ansicht,  Keuschheit  verleihe 
dämonische  Macht  (bei  Zauber,  bes.  Fruchtbarkeitsriten;  Der  Arme  Heinrich,  Brunhilde, 
Gralsage).  Drum  ist  sie  oft  für  den  Priester  als  einen  Saiftövios  dvt^p  vorgeschrieben. 
Der  zweite  Teil  gibt  die  Keuschheitsvorschriften  bei  Griechen  und  Römern  (darin  aus- 

führliche Behandlung  des  Thesmophorienfestes),  Erläuterungen  über  das  Wesen  Jungfräu- 
licher Göttinnen, „besonders  der  Athene  und  ihrer  Feste  und  der  Vesta,  der  dritte  einen 

geschichtlichen  Überblick. 
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Geburtstag  im  Altertum 
1908.    151  S.  von  Wilhelm  Schmidt  m  4.80 
Die  Arbeit  zerfällt  in  drei  Kapitel.  Das  erste  behandelt  Alter  und  Art  der  Feier  des 
Geburtstages  von  Privatleuten  bei  Gr.  und  R.  Das  zweite  bespricht  die  Feier  des 
Geburtstags  griechischer  und  römischer  Fürsten,  des  Tags  ihres  Regierangsantritts,  sowie 
der  Gründangstage  einiger  Städte  ;  die  griech.  und  röm.  Feiern  werden  unter  sich  und  mit 
den  entsprechenden  Feiern  unserer  Zeit  verglichen.  Das  dritte  Kap.  beschäftigt  sich 
mit  der  Bedeutung  und  Feier  der  Göttei-geburtstage  bei  Gr.  und  R.  und  berührt  den  Aber- 

glauben, der  sich  mit  einigen  dieser  Tage  verbindet,  sowie  verschiedene  auffallende 
Zahlbeziehungen  zwischen  Tagen  und  Monaten.  Der  Schluß  endlich  will  zeigen,  wie 
sich  aus  solchen  Vorbildern  die  Feier  des  Geburtsfestes  Christi  entwickeln  mußte. 

VII.  Band 

I.  Heft 

De  Homanorum  precationibus 
1909.    224  S.  scripsit  GeoFgius  Appel  Ji  7.— 
Die  Arbeit  enthält  drei  Kauitel.  Im  ersten  findet  sich  eine  Sammlung  echt  römischer 
Prosagebete,  im  zweiten  behandelt  der  Verfasser  den  sermo  des  römischen  Gebets,  im 
dritten  wird  der  ritus  und  gestus  besprochen.  Im  Schlüsse  versucht  der  Verfasser  eine 
Geschichte  des  römischen  Gebetes  zu  geben. 

VII.  Band 
2.  Heft 

D.  •  T  •         VII.  Band e  antiquorum  daemonismo  g.Heft 
1909.  112  S.  scripsit  Julius  Tamhomino  j(,  3.40 
Der  Verfasser  will  den  Besessenheitsglauben  der  Alten  zusammenhängend  darstellen  und 
zugleich  die  Fäden  bloßlegen,  die  heidnischen  Aberglauben  mit  christlichen  Exorzismen 
verknüpfen.  Das  l.  Kapitel  gibt  eine  Stellensammlung  aus  heidnischer  und  christlicher 
Literatur.  Im  2.  Kapitel  wird  der  Besessenheitsglaube  der  Griechen  und  Römer  ent- 

wickelt. Zunächst  werden  die  Krankheitserscheinungen  ins  Auge  gefaßt,  die  auf  Be- 
sessenheit zurückgeführt  wurden;  dann  werden  die  göttlichen  Wesen  betrachtet,  die  als 

Besessenheitsdämonen  gelten,  und  die  Mittel  aufgezählt,  die  man  anwandte,  um  sich  ihrer 
zu  erwehren.  Es  folgen  Bemerkungen  über  das  Verhalten  der  Dämonen  während  der 
Exorzismen  und  über  den  Stand  der  Exorzisten.  Das  3.  Kapitel  endlich,  das  nach 
denselben  Gesichtspunkten  wie  das  2.  eingeteilt  ist,  beschäftigt  sich  mit  dem  Besessen- 

heitsglauben der  Christen. 

Antike  Heilungswunder  ^He?** 
üntersuchuDgen  zum  Wunderglauben  der  Griechen  und  Römer 
1909.    224  S.  von  Otto  Weiureich  jc  i  — 
Gegenstand  des  ersten  Kapitels  ist  der  Glaube  an  die  Wunderkraft  der  Handauflegnng. 
Im  zweiten  Kapitel  werden  verschiedene  Typen  von  Traumheilungen  betrachtet  und  ge- 

wisse Einwirkungen  der  Aretalogie  auf  die  Literatur  verfolgt.  Kapitel  III  handelt  von 
heilenden  Statuen  und  Bildern.  Exkurse  (über  Totenerweckungen,  Doppelheilungen  in 
christlichen,  indischen  und  antiken  Wundererzählungen,  Straf-  und  Heilwunder;,  sowie 
ein  Anhang  zur  Topik  der  Wundererzählung  besehließen  die  Arbeit. 

Kultübertragungen Vra.Band 
2.  Heft 

1910.    132  S.  von  Ernst  Schmidt  ^  4.40 
In  den  drei  ersten  Kapiteln  der  Arbeit  werden  die  Berichte  von  der  Übertragung  der 
Magna  Mater  und  des  Asklepios  nach  Rom  sowie  des  Sarapis  nach  Alexandria  untersucht, 
die  durch  große  Ähnlichkeit.  Ausführlichkeit  und  Mannigfaltigkeit  der  Überlieferung  zu 
gesonderter  Betrachtung  auffordern.  Dabei  ergab  sich  dem  Verfasser,  daß  diese  Übertragungs- 
feschichten  Legenden  sind  und  nicht  auf  historischen  Tatsachen  beruhen.  In  einem  vierten 
apitel  will  er  dieses  Ergebnis  stützen,  indem  er  die  einzelneu  Motive  der  drei  Berichte 

durch  Vergleichung  mit  den  Motiven  verwandter  antiker  und  mittelalterlicher  Translations- 
legenden zu  beleuchten  und  sie,  soweit  das  möglich  ist.  zu  ihren  Ursprüngen  zurück- zuführen versucht. 

Rundschreiben  oon  Alfred  Töpelmann,  Verlag  in  Gießen 
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viii.Band         j)q  Graecomiii  deorum  partibus  tragicis 
1910.    154  S.  scripsit  Ericus  Müller  j^  5.20 

Die  Arbeit  will  au  der  Hand  des  erhaltenen  Materials  daistellen,  wie  sich  die  Rolle  der 
Götter  in  der  griechischen  Tragödie  entwickelt  hat.  Kap.  I  behandelt  die  beiden  Typen 
der  Götter  bei  Aischylos,  die  spezifisch  tragische  Götterrolle,  die  aus  dem  Einfluß  des 
religiösen  Spiels  erklärt  wird,  und  die  epische,  die  aus  dem  Heldensang  hergenommen  ist. 
In  Kap.  II  wird  die  Verwendung  der  Götter  bei  Sophokles,  in  Kap.  III  bei  Euripides  be- 

handelt, besonders  der  Deus  ex  raachina,  und  gezeigt,  welche  Zusammenhänge  mit  den 
bereits  bei  Aischylos  entwickelten  Normen  bestehen. 

IX.  Band 
I.  Heft Reinheitsvorschriften  im  griechisclien  Kult 

1910.    148  S.  von  Theodor  Wächter  Jt  5.— 

Nachdem  in  der  Einleitung  unter  anderem  der  Ursprung  und  die  Entwicklung  der  Rein- 
heitsvorstellungen besprochen  worden  ist,  wird  in  15  Kapiteln  versucht,  an  der  Hand  des 

aus  Inschriften  und  Schriftstellern  zusammengetragenen  Materials  ein  möglichst  klares 
Bild  der  kultischen  Reinheitsvorschriften  zu  geben.  Besonderer  Wert  ist  auf  die  in 
größerem  Umfang  geschehene  Vergleiohung  analoger  Gebräuche  anderer  (zumeist  antiker) 
Völker  gelegt.  Die  einzelnen  Abschnitte  oehandeln:  Allgemeine  Reinheitsvorschriften; 
Bestimmungen  über  die  Kleidung;  Verunreinigung  durch  Geburt,  Menstruation,  Krankheit, 
Tod,  Mord;  unreine  Tiere,  Pflanzen,  Metalle;  Ausschluß  der  Fremden  vom  Kult,  Ausschluß 
der  Sklaven,  der  Weiber,  der  Männer;  Verunreinigung  durch  Exkremente ;  Weideverbote. 

2.  Heft 
IX.  Band  Die  sakrale  Bedeutung  des  Weines  im  Altertum 

1910.    10  S.  von  Karl  Kircher  J^  3.50 

Die  Arbeit  versucht  die  sakrale  Bedeutung  des  Weines  im  Altertum  zu  behandeln  in  einer 
dreifachen  Beziehung:  Wein  und  Gott,  Wein  und  Mensch,  Wein  und  Blut.  Für  die  Be- 

ziehung Wein  und  Gott  werden  die  Fragen  erörtert:  wann,  für  wen,  wie  bringt  man 
Weinopfer,  wie  nimmt  sie  die  Gottheit  auf,  weshalb  opfert  man  Wein.  In  dem  Kapitel 
Wein  und  Mensch  werden  die  Reste  sakraler  Erscheinungen  beim  Symposion  aus  seinem 
Zusammenhang  mit  dem  Opfer  hergeleitet,  die  antiken  Trinksitten  und  Gelagegesetze 
■werden  besprochen.  Im  nächsten  Teil  wird  die  sakrale  Bedeutung  des  Blutes  erörtert, 
und  es  werden  enge  Beziehungen  zum  Wein  gefunden.  Als  Nahrungs-,  Heil-  und  Be- 
rauechungsmittel  finden  diese  beiden  Substanzen  parallele  Verwendung,  vor  allem  aber 
beim  Brüderschaftstrank,  wobei  der  Wein  schließlich  als  Ersatz  für  Blut  eintritt.  Von 
dieser  Trinksitte  ausgehend  wird  zum  Schluß  der  Versuch  gemacht,  eine  Erklärung  zu 
geben  für  die  übrigen  Trinkbräuche  des  Altertums. 

IX.  Band  De  nuditate  sacra  sacrisque  vinculis 
3.  Heft  ^ 

1911.    118  S.  scripsit  Joscphus  Heckcnbach  Ji  3.80 

Die  Arbeit  besteht  aus  2  Teilen.  Die  sakrale  Nacktheit,  die  im  I.  Teile  behandelt  wird, 
hat  sich  als  Rest  eines  alten  Kulturzustandes  erhalten.  Den  mit  der  Zeit  seltener  ge- 

wordenen, später  in  seiner  ursprünglichen  Bedeutung  nicht  mehr  ganz  durchsichtigen 
Brauch  suchte  man  sich  zu  erklären.  Auf  diese  Weise  kam  die  Nacktheit  zu  verschiedenen 
Bedeutungen,  deren  wichtigste  die  lustrale  ist  (Einleitung).  Mit  der.,  steigenden  Kultur 
wurde  die  Nacktheit  aus  den  Kultriten  allmählich  verdrängt.  Als  Überbleibsel  dürfen 
wir  die  rituelle  Barfüßigkeit  betrachten  (I.  Kapitel).  Die  Vorschrift  der  Nacktheit  be- 

stand aber  weiter  im  antiken  Aberglauben  (II.  Kapitel)  und  zum  Teil  in  den  christlichen 
Taufriten  (III.  Kapitel).  Der  II.  Teil  bringt  einiges  Material  über  Knoten  (Gürtel,  Ringe).  Da 
sich  mit  den  Knoten  die  abergläubische  Furcht  eines  Bindezaubers  vei-band,  mußten  sie 
bei  heiligen  Handlungen  entfernt  werden.  Andererseits  suchte  man  die  den  Knoten  ;;u- 
gescliriebenen  geheimen  Kräfte  besonders  in  Zauberriten  auszunützen. 
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Epiktet  und  das  Neue  Testament 
X.  Band 

von 
Adolf  Bouhoeffer 

Erscheint  Mai  1911  Etwa  420  Seiten  Etwa  J(>  15.— 

Der  Stoiker  Epiktet,  der  um  die  Wende  des  ersten  und  im  Anfang  des  zweiten  Jahrhun- 
derts n.  Chr.  lehrte,  zeigt  in  seinen  Anscha.uungen,  ja  auch  in  seiner  Redeweise  eine  so 

große  und  mannigfache  Verwandtschaft  mit  den  neutestamentlichen  Schriften,  daß  nicht 
nur  die  Vergleichung  der  beiderseitigen  Lebensanschauung  einen  eigenen  Reiz  gewährt, 
sondern  auch  die  Frage  sich  erhebt,  ob  nicht  ein  Einfluß  des  Neuen  Testaments  auf  Epiktet 
oder  umgekehrt  ein  Einfluß  der  stoischen  Lehre,  wie  sie  Epiktet  vertritt,  auf  die  neu- 
testamentlichen  Schriftsteller  stattgefunden  hat.  Nach  den  beiden  Richtungen  sucht  der 
Verfasser  Klarheit  zu  schaffen,  indem  er  zunächst  im  I.Buch  die  Frage  der  Abhängigkeit 
erörtert  und  zwar  zuerst  die  etwaige  Abhängigkeit  Epiktets  vom  Neuen  Testament,  sodann 
die  Abhängigkeit  des  letzteren,  insbesondere  des  Apostels  Paulus,  von  der  Stoa.  Die  erste 
Frage  wird,  in  eingehender  Auseinandersetzung  mit  Th.  Zahn  und  K.  Kuiper,  durchweg, 
die  zweite,  im  Anschluß  an  Carl  Giemen  (Religionsgeschichtliche  Erklärung  des  Neuen 
Testaments)  in  der  Hauptsache  verneint.  Im  II.  Buch  wird  die  Weltanschauung  Epiktets 
mit  derjenigen  des  Neuen  Testaments,  wie  sie  sich  schon  in  dem  charakteristischen  Wort- sehatz, sodann  in  einzelnen  Aussprüchen  und  Gedanken  offenbart,  objektiv  verglichen,  und 
schließlich  in  systematischer  Ausführung  das  Verwandte  wie  das  Unterscheidende  der  beiden 
Anschauungen  als  zweier  selbständiger  und  in  gewissem  Sinn  ebenbürtiger  Größen  hervor- 

gehoben und  auf  seine  tieferen  Gründe  zurückgeführt. 

Die  Tlnverwundbarkeit  xi.sand I.  R«ft 

in  Sage  und  Aberglauben  der  Griechen 
mit  einem  Anhang  über  den  Unverwundbarkeitsglauben 

bei  anderen  Völkern,  besonders  den  Germanen 

von Otto  Berthold 

Erscheint  Mai  1911  Etwa  80  Seiten  Etwa  .^  2.40 

Die  Abhandlung  will  einen  Beitrag  geben  zur  Lösung  der  Frage,  ob  Wundergaben  auf 
ursprüngliche  Göttlichkeit  der  Sagenhelden,  an  denen  sie  haften,  hindeuten.  Sie  unter- 

sucht zu  diesem  Zwecke  die  einzelnen  Fälle  von  Unverwundbarkeit  in  der  griechischen 
Sage,  welche  für  diese  Fragen  besonders  ergiebig  ist,  und  kommt  zu  dem  Resultat,  daß 
die  Unverwundbarkeit  in  allen  den  Fällen,  in  denen  uns  reichliches  Sagenmaterial  zur 
Verfügung  steht,  sich  erst  sekundär  an  die  Helden  angesetzt  hat.  Beigegeben  sind  die 
einschlägigen  Vorschriften  aus  der  griechischen  Zauberliteratur.  Im  Anhang  sind  eine 
Reihe  von  Unverwundbarkeitssagen  der  Germanen  und  anderer  Völker  sowie  von  auf  das 
„Festmachen"  bezüglichen  Erscheinungen  des  Volksaberglaubens  zum  Vergleich  herange- zogen und  klassifiziert. 

De  lanae  in  antiquorum  ritibus  usu  ll,lZl% 
scripsit 

Johannes  Pley 
Das  I.  Kapitel  der  Arbeit  handelt  über  das  Jibs  xcöScov,  es  wird  in  den  Traumorakeln 
gebraucht,  um  die  Verbindung  des  Menschen  mit  der  Gottheit  herzustellen ;  in  den  Mysterien 
und  anderen  heidnischen  und  christlichen  Zeremonien  besonders  den  „Sakramenten  der 
Toten"  dient  es  lustralen  Zwecken;  eine  weitere  Venvendung  findet  das  Wollvlies  im 
Regenzauber.  Das  II.  Kapitel  handelt  über  die  Wolle  als  den  Rest  einer  früheren  Kultur- 

periode; sie  gilt  als  verehrungswürdig  und  heilig  und  ist  eine  Gott  wohlgefällige  «iTra^X^. 
Weitreichend  ist  ihre  Verwendung  bei  der  Konsekration,  welche  Bedeutung  besonders  in 
der  Priestertracht  zutage  tritt:  zu  demselben  Zwecke  werden  Opfertiere  und  alles  andere, 
was  geheiligt  werden  soll,  mit  Wollbinden  versehen;  daher  auch  u.  a.  ihre  Verwendung 
im  Baumkultus.  Schließlich  wird  die  Wolle  besonders  in  der  Form  des  axi/xua  zur  Ehren- 

tracht. Apotropaeisch  und  prophylaktisch  wirkt  sie  in  ihrer  Verwendung  im  Totenkult, 
als  hegender  Faden  und  als  Amulett  (Kap.  III).  Zum  Schluß  wird  ihr  Gebrauch  im  Liebes- 
nnd  Heilzauber  besprochen  (Kap.  IV). 

Änndschreiken  von  Alfred  Töpelmann,  Verlag  in  Gießen 
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In  Vor-  Der  Traumschlüssel 
bereitung  gjj^  Beitrag  zur  indischen  Mantik 

von 
Julius  von  Negelein 

Der  Verfasser  will  eine  Darstellung  des  indischen  Traumaberglaubens  und  der  indischen 
Mantik,  soweit  diese  zur  Feststellung  von  dessen  Gebilden jiotwendig  ist,  geben.  Er  hat 
zu  diesem  Zwecke  den  brahmanischen  Text  Svapnacintamr  ni  (den  „Traumschlüssel") 
kritisch  ediert,  übersetzt  und  durch  Parallelen  aus  dem  Bereiche'  der  übrigen  Literatur  der Traum-  und  Wahrsagekunst  erläutert,  indem  er  jedem  einzelnen  Verse  des  zugrunde  gelegten 
Traktates  das  zugehörige  Material  folgen  ließ,  wobei  weder  der  Veda,  noch  die  klassische 
und  moderne  Literatur  (die  Berichte  englisch-indischer  Zeitschriften)  unbeachtet  blieben. 

In  Vor.       jig^g  Motiv  der  Mantik  im  antiken  Drama bereitung 

von 
Rudolf  Staehlin 

Es  wird  versucht,  die  Verwendung  des  Motivs  der  Mantik  in  der  antiken  Tragödie  und 
Komödie  darzustellen  und,  soweit  der  Stand  der  Ueberlieferung  dies  zuläßt,  eine  Geschichte 
dieses  vielgebrauchten  Motivs  für  das  antike  Drama  zu  geben.  In  den  drei  ersten  Kapiteln 
werden  die  großen  griechischen  Tragiker,  im  vierten  Seneca,  im  fünften  Aristophanes  und 
im  sechsten  Plautus  und  Terenz  behandelt.  Zum  Schluß  werden  die  aus  der  Untersuchung 
gewonnenen  Ergebnisse  zusammengefaßt. 

Religions geschichtliche  Erklärung 
des  Neuen  Testaments 

Die  Abhängigkeit  des  ältesten  Christentums 
von  nichtjüdischen  Religionen  und  philosophischen  Systemen 

zusammenfassend  untersucht  von 

Prof.  D.  Dr.  Carl  Clemen 

Geh.  10  M.  312  S.  u.  12  Abb.  auf  2  Tafeln.     1909  Geb.  11  M. 

Vollständiges 

Griechisch-Deutsches  Handwörterbuch 
zu  den  Schriften  des  Neuen  Testaments 

und  der  übrigen  urchristlichen  Literatur 
von 

D.  Dr.  Erwin  Preuschen 

Geh.  14  M.  VIII  Seiten  u.  1184  Spalten.     1910  Geb.  15  M. 

Verlag  von  Alfred  Töpelmann  (vormals  J.  Ricker)  in  Gießen 





Verlag  von  Alfred  Töpelmann  (vormals  J.  Ricker)  in  Gie 

Vollständiges 

Griecliisch-Deutsclies  Handwörterbu 
zu  den  * 

Scliriften  des  Neuen  Testaments 
und  der  übrigen  urchristlichen  Literatur 

von 

D.  Dr.  Erwin  Preuschen 

Geh.  14  M.  VIII  Seiten  u.  1184  Spalten.    Gr.  Lex.-S«.    1910.  Geb.  : 

Kein  Zweifel,  wir  haben  hier  auf  Jahrzehnte  das  Wörterbuch 

Studenten  und  Pfarrers  der  Zulcunft  vor  uns.  Ein  solches  Buch  wüns- 

wir  uns,  als  wir  studierten  und  uns  durch  Wilke-Grirams  Clavis  durcharl 
mußten.  Nun  können  sich  unsere  Söhne  dieses  trefflichen  Hülfsmittels  erfreuen 

mag  sein,  daß  es  noch  nicht  alle  Anforderungen  erfüllt,  die  man  an  ein  vollkomc 

Wörterbuch  stellen  müßte ;  für  den  Studenten  und  Pfarrer  ist  es  brauch 

mehr  als  das,  es  gibt  ihm  eine  gediegene  wissenschaftliche  Ausbik 

hinsichtlich  der  Sprache  des  N.T.  Es  ermöglicht  ihm  endlich  auch,  die  ap 

lischen  Väter  mit  Leichtigkeit  zu  lesen.  Die  Sammlung  der  Stellen  ist  so  vollstä 

daß  wir  zugleich  auch  eine  sichere  Konkordanz  in  dem  Buche  haben  für  alle  H; 

begriffe.  Wer  ein  brauchbares,  wertvolles,  billiges  Wörterbuch  hi 

will,  kaufe  sich  Preuschen,  es  wird  ihn  nicht  gereuen ;  für  un 
Zwecke  kann  es  nichts  Besseres  geben. 

Literatur-Bericht  für  Theologie  XXIV,  7  (April  1911 

Besonderer  Beachtung  empfohlen   die    beigefügten  Prospekte 

über 

Religionsgeschichtliche  Versuche    und  Vorarbeiten 

Giemen,  Religionsgeschichtliche  Erklärung    des  N.Ts. 

G.  Pätz'sche  Buchdruckerei  Lippert  &  Co.  G.  m.  b.  H.,  Naumburg  a.  d.  S. 
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